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KAPITEL EINS

ZWEI FElll.,ENDE JAHRHUNDERTE

I. Oberblick

Vnter drei verschiedenen Blickwinkeln wird sich dem Thema des Nie
dergangs und der Emeuerung der Stiidte in der syrisch-nordmesopota
mischen Region wahrend des 5.111. und 6.112. Jahrhunderts geniihert
(II), urn die Fragestellung zu fonnulieren (III), ihre raumliche und
zeitliche Eingrenzung zu erHiutem (IV) sowie die hier verwendeten
Begriffe von Wirtschaft und wirtschaftlichen Bedingungen zu disku
tieren (V). Zum SchluB wird der Aufbau der Studie dargestellt (VI).I

II. Anniiherongen

11.1. Die Anniihernng als Reisender

Kommt man heute als Reisender nach Damaskus oder Aleppo, so ist
man von den architektonischen Zeugnissen der islamischen Vergan
genheit beeindruckt, wie z.B. den Versammlungsmoscheen in beiden
Stiidten aus umayyadischer Zeit (Anfang des 2.18. Jahrhunderts). Fur

I Islamische Daten wurden naeh den Wiistenfeld-Mahlerschen Vergleiehungstabel
len wngerechnet und den ehristliehen vorangestellt. Da der Islamisehe Kalender nieht,
\Vie der Julianische, astronomiseh bereehenbaren Regeln folgt, konnen an verschiedenen
Orten die islamischen Datwnsangaben wn ein bis zwei Tage fur ein und dasselbe christl i
ehe Tagesdatwn variieren. Die Angabe des Woehentages unterliegt nieht diesen (islami
sehen) kalendarisehen Sehwankungen und kann daher - soweit bekannt - zur Bestimrnung
des genauen ehristlieh-juJianisehen Datwns dienen. Daher ergeben sieh in einigen Fallen
Abweiehungen zu den VergJeiehungstabellen und zur iibrigen Literatur. Die Umschrift
der arabischen Sprache erfolgt naeh den Regeln der Deutschen MorgenJandischen Gesell
sehaft. Turkmenische Namen, deren Bedeutungen nieht imrner zu entsehliisseln sind,
wurden in der Form ihres arabischen Sehriftbildes wiedergegeben. Annenische Namen
wurden in der Sehreibung naeh der Ubersetzung der Chronik von Matthaus von Edessa
dureh Dostourian beibehalten. Eingedeutschte Begriffe und Namen werden entspreehend
der Sehreibung des Duden verwendet. Die Lesenden mogen entschuldigen, daB oft von
einer Textquelle verschiedene Ausgaben benutzt wurden. Wenn versehiedene Ausgaben
benutzt wurden, so wurde weitgehend versueht, samtliehe Zitate in allen verfugbaren
Ausgaben naehzupriifen. Da dem Verfasser aber nur fragmentarisehe Bibliotheksbestan
de an verschiedenen Orten und iiber die FernJeihe nur befristet zur Verfugung standen,
lieBen sieh Inkonsequenzen bei der Verwendung der Literatur nieht vermeiden.
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bedeutende <abbasidische Monwnente mul3 man schon weiter bis nach
ar-Raqqa am Euphrat reisen, der Residenzstadt des Kalifen Hiinln ar
RasId (Ende des 2.18. Jahrhunderts). Diese Monumentalbauten sind
sichtbare Zeichen der friihen Bliitezeit der islamischen Zivilisation,
einer Zeit, in der die Theologie, das islamische Recht und die Literatur
- wn nur einige Bereiche zu nennen - ihre fur die islamische Kultur bis
heute maBgebende Form fanden.

Neben diesen friihen Monwnenten fallen in Syrien die machtigen
Festungen, die Moscheen und die Medresen ins Auge. Aber diese Ge
biiude geh6ren mit wenigen Ausnahrnen einer spateren Zeit an, der
zangIdischen, ayyl1bidischen, mamliikischen oder friihosmanischen
Periode, der Epoche von der Mitte des 12. bis zurn 17. Jahrhundert.
Sie sind Ausdruck emeuerter stadtischer Wirtschaftskraft und des
Willens der Machtigen zu urbaner Reprasentation ihrer Herrschaft.
Die zweieinhalb Jahrhunderte dazwischen, vom 10. bis zurn friihen
12. Jahrhundert, sind in den heutigen Stadtbildem nieht prasent.

11.2. Die Anniihenmg durch die Archiiologie

1m September 1991 wurde in der Nordostecke der Versammlungsmo
schee in der heutigen Stadt ar-Raqqa eine umgestiirzte Mauer ausge
graben. Sie war offenbar nach der <abbasidischen Griindungsphase
eingezogen worden und barg unter sich Eisenschlacke, unbrauchbare
Eisennagel, Glasbruch und Steinplatten. Der Befund sprach fUr eine
Werkstatt, in der diese Altmaterialien gelagert wurden und wahr
scheinlich auch aufbereitet werden sollten.

Die ersten Datierungshypothesen fur diese Werkstatt unterschieden
sich ill Ansatz wn ungeflihr 300 bis 350 Jahre. Die Mitarbeiterin der
Grabung, Andrea Becker, bemerkte eine Ahnlichkeit der Scherben mit
eben solchen von Keramik- und Glasgefaf3en, die ill Palastareal
Hamn ar-RasIds aul3erhalb der Stadt gefunden wurden. Diese Beob
achtung legte eine Datierung der Werkstatt in die <abbasidische Zeit,
in das 2./8. bis 3./9. Jahrhundert, nahe. Michael Meinecke, der Leiter
der Grabung, verwies dagegen auf die ungew6hnliche Lage der Werk
statt innerhalb des Moscheekomplexes. Eine Werkstatt dieser Art ge
h6re nieht zu dem Nutzungsprofil einer sakral genutzten Hauptmo
schee. Er datierte die Werkstatt daher in die Zeit nach der baulichen
Emeuerung durch Niir ad-DIn MaI:uniid, Mitte des 6./12. Jahrhunderts.
Er nahm an, daB die Restaurierung auch eine Verkleinerung des Mo
scheehofes beinhaltete, so daB die Werkstatt in der Nordostecke nun
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auJ3erhalb des eigentlichen Moscheebezirkes lag. Beide Meinungen
standen sich begriindet gegeniiber. Erst spater stellte sich aufgrund
numismatischer, historischer und bauhistorischer Uberlegungen eine
Datierung der Werkstatt fur die Mitte des 5./11. Jahrhunderts als
wahrscheinlich heraus.2

Karin Bartl faBt als Ergebnis einer archaologischen Begehung im
BalIb-Tal, einem nordlichen Seitental des Euphrat, den speziellen Be
fund der Nordostecke der Versarnmlungsmoschee in ar-Rafiqa allge
rrteiner zusammen. Sie pragt fur die Periode zwischen jenen beiden
urspriinglichen Datierungsansatzen den Begriff "Siedlungsliicke":

Hinsichtlich des Keramikrepertoires sind bisher zwei Zeitabschnitte bes
ser bekannt geworden: die friibabbasidische Zeit (Mitte/Ende 8.-Ende
9./Anfang 10. Jahrhundert) und die Zangfden/Ayyiibidenzeit (Mitte
I2.lMitte 13. Jahrhundert). Aus [... ] der Zeit zwischen dem 10. und der
Mitte des 12. Jahrbunderts, die in Nordmesopotamien politisch durch
zahlreiche Lokaldynastien gepragt ist, liegt dagegen fast kein Material
vor. [...] Die scheinbare Fundleere Nordsyriens zwischen dem 10. und
der Mitte des 12. Jahrhunderts diirfte nur teilweise auf den momentanen
Forschungsstand zuriickzufiihren sein. Die politisch-okonomischen Ver
haltnisse machen die Reduzierung fester Ansiedlungen in diesem Zeit
raum durchaus wahrscbeinlich. [Vnd:] Das aus der Keramikauswertung
zu entnebmende Siedlungsbild deutet also eine Bltitezeit im 9. Jahrbun
dert an, die si'Ch wahrscheinlich auch nocb im beginnenden 10. Jahrhun
dert fortsetzte. Die darauffolgende Zeitspanne von etwa 200-250 Jabren
ist durch eine scheinbare Siedlungsliicke bzw. eine auf3erordentlich stark
verminderte Siedlungstiitigkeit gekennzeichnet, die nur noch einige der
grol3eren Orte umfaJ3t. Diese, sowie einige andere Siedlungen, sind dann
auch im 12. und 13. Jahrbundert weiterbin bewobnt.3

11.3. Die Anniiherung durch die Numismatik

Ebenfalls in den Bestanden der grof3en Offentlichen Sarnmlungen is
lamischer Miinzen gibt es fur die betreffenden Jahrhunderte eine
"Lucke" oder eine auJ3erordentlich geringe materielle Uberlieferung.
Claude Cahen, der sich mehrfach mit den sozio-okonomischen Ver
haltnissen der Region und der Zeit auseinandersetzte, berichtet in ei
nem zusarnmenfassenden Artikel aus dem Jahr 1979 iiber den Geld
umlauf im Nahen Osten wwend des 5./11. und beginnenden 6./12.
Jahrhunderts von einem drastischen Riickgang der Silbermiinzpra
gung. FUr Syrien konstatiert er:

2 Siehe ausfuhrlich zu dieser Restaurierungswerkstatt Heidemann (1999b).
3 Bal11 (1994a) 116, 187. Vgl. Bal11 (1999-2000) 477f. zu Tall Sail) I:!asan, das am

Rande der Diyar Mu<)ar am ostlichen Euphratufer liegt.
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En Syrie non fatimide, nos collections ne contiennent aucune piece d'ar
gent, et, fait plus grave, elle ne contiennent meme, non plus, aucune
piece d'or. 4

In den letzten zwanzig Jahren haben sich die Kenntnisse tiber die
Miinzpdigung dieser Epoche zwar deutlich vermehrt, doch noch im
mer bleibt die Zeit, die durch den Umlauf der sogenannten
"Schwarzen Dirhams" - das sind Silbermtinzen mit niedrigem Edel
metallgehalt - charakterisiert ist, eine nurnismatisch materialarme
Zeit, tiber die man wenig weill. Nach der Periode des Schwarzen Dir
hams entsteht jedoch, scheinbar unvorbereitet, wieder eine reiche
Miinzpragung unter den Zanglden, Artuqiden und Ayyiibiden. Auch in
der Gestaltung gehOren diese neuen Miinzen zu den besten und inter
essantesten der gesamten islamischen Nurnismatik. Was ging diesen
in den zwei Jahrhunderten an Miinzpragung voraus?

III. Fragestellung, Forschungsstand und methodische Ansiitze

Die ,,zwei fehlenden Jahrhunderte" zwischen etwa 350 und 550 isla
mischer oder 950 und 1150 christlicher Zeitrechnung gelten vielen Hi
storikem als "Wendepunkt der Geschichte der islamischen Kultur".
Mit diesem Zitat leitete D. S. Richards sein Vorwort zu einem KoJlo
qiumsband ein, dessen Autoren sich intensiv mit den Fragestellungen
dieser Epoche auseinandersetzten.5 Die Zeitenwende wird in dem Nie
dergang der Strukturen der ,,klassischen" friihislamischen Welt und
der Herausbildung einer politisch von den Tiirken dominierten islami
schen Welt von Agypten bis Zentralasien gesehen. Trotzdem ist diese
Epoche des Wandels in der Geschichte Syriens und Nordmesopotami
ens weniger erforscht als die Jahrhunderte zuvor und danach.

Die Stadte Syriens und Nordrnesopotamiens erlebten urn etwa
60011200 eine neue Bltitezeit, die an der Architektur, dem archaologi
schen Fundrnaterial und den Chroniken ablesbar ist. Noch hundert
Jahre zuvor, etwa urn 500/1100, lagen die Stadte Nordsyriens und
Nordmesopotamiens nach anderthalb Jahrhunderten beduinischer
Vorherrschaft und regionaler Kriege baulich, wirtschaftlich und kultu
rell damieder. Diese entscheidenden Jahrhunderte zwischen der
Hochbltite der islamischen Kultur unter den Umayyaden und tAbbasi-

4 Cahen (1979) 42.
5 Richards (1973) vii. Vgl. auch jiingst Jiirgen Paul in einer Einfiihrung zur islami

schen Gescmchte (1998) 217.
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den und der zweiten unter den Zangtden und Ayyiibiden sind archao
logisch kaurn nachweisbar. Daher wird von der Forschung vielfach die
Zeit des Zangtden Niir ad-DIn MaJ:uniid und des Ayyiibiden Saladin
mit der urnfassenden Emeuerung des stiidtischen Lebens gleichge
setzt. Doch wann und wie setzte der Umschwung ein? Was waren die
okonomischen Grundlagen der Renaissance6 der Stiidte, die von den
Zangtden bis zu den Mongolenkriegen in der Mitte des 13. Jahrhun
derts andauerte? Und was verursachte den urspriinglichen Niedergang7

der Stiidte, die archiiologische "Siedlungsliicke"? Die bisherige Dis
kussion urn die "Transitionssperiode der Islamischen Geschichte"8
konzentriert sich in der Regel auf die Rolle von Dynastien und Herr
scherpersonlichkeiten, wobei der Einfall der Seldschuken hiiufig den
Endpunkt9 oder den Ausgangspunkt lO der jeweiligen Studien markiert.
Da sich die Interessen der Forschung hiiufig urn das Wirken einer Dy
nastie gruppieren, wird allenfalls die Geschichte der jeweiligen Haupt
stadt verfolgt, vielleicht noch der Region, aber selten von Grenzge
bieten, deren politische Zugehorigkeit wechselte.

Die vorliegende Studie konzentriert sich in ihrem historisch-politi
schen Teil paradigrnatisch auf die Entwicklung zweier mittlerer Stiidte
in einer historischen Region wiihrend der gesamten genannten Um
bruchssperiode: ar-Raqqa und l:Iarriin. Zwei nahe beieinander Iiegende
Stiidte statt einer wurden gewiihlt, urn eine gewisse Bandbreite der
Entwicklungsmoglichkeiten aufZuzeigen. Ziel der vorliegenden Arbeit
ist die Kliirung der politischen und wirtschaftlichen Ursachen der ar
chiiologischen "Siedlungsliicke" und der Bedingungen zur Uberwin
dung dieser Krise, der "Renaissance" der Stiidte, im regionalen Kon
text. Diese Zwischenperiode ist gekennzeichnet durch die beduinische
Vorherrschaft iiber die Stiidte und die seldschukische Eroberung. In
drei Punkten hebt sich der hier verfolgte Ansatz von den traditionellen

6 Der Begriff Renaissance wird in seinem Wortsinne als sichtbare "Wiedergeburt"
der Stiidte nach einer Epochc des Niedergangs verwendet. Eine geistes- und kulturge
schichtliche Stromung ist mit ihm hier nicht gemcint. Auch ist kein AnkIang an das Buch
von Adam Mez beabsichtigt, das irn Jahr 1922 unter dem Titel ,,Die Renaissance des Is
lams" erschien. Mez verstand unter dem Begriff die Wiedergeburt altiranischer Traditio
nen in der Bliitezeit des Kalifates sowie in der Zeit der Biiyiden.

7 Unter Niedergang, der sich in vielen Bereichen iiuBertc, verstehe ich vor allcm
baulichen Zerfal! und wirtschaftlichen Riickgang.

8 Bosworth (l973b) I.
9 Zum Beispiel zu den nomadischen Herrschaften: Zakkar (1971) und Degener

(1987).
10 Vg!. zu den syrischen Seldschuken: Crawford (1955); Scvirn (1983); Isma'il (1983)

und EI-Azhari (1997).
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Ansiitzen einer Hauptstadt- oder Dynastiegeschichte ab, was irn fol
genden noch naher erHiutert wird:

Es gibt eine Kontinuitiit der Region,
am Beispiel zweier Stiidte wird die Verschiedenheit der Entwick
lungen innerhalb der gleichen historischen Periode und Region do
kumentiert,
die Zeit vor und nach dem "Wendepunkt" wird ausfiihrlich analy
siert, so daJ3 deutlich wird, worin der Niedergang bestand, was ihn
verursachte, wann die Andenmgen einsetzten und was sie bewirk
ten.

Wie der Begriff "Siedlungsliicke" irn Gegensatz zu "Renaissance" an
deutet, sind es gerade diese beiden Jahrhunderte, die einen "Wende
punkt" fur die islamische Kultur darstellen, die historisch und kultu
rell schwer faJ3bar sind. Die Forschung iiber die nahostliche Stadt zwi
schen den <Abbiisiden und Mamliiken setzt bei der Erforschung ihrer
Eliten und ihrer Institutionen oder der Entwicklung ihrer physischen
Gestalt an. II Die historische Stadt wird dabei wesentlieh aus ihrer in
neren Dynamik heraus erkliirt. 12 Der hier verfolgte methodische An
satz ist ein anderer. Statt einer innerstiidtischen Dynamik werden hier
weitgehend iiuf3ere Faktoren in den Mittelpunkt der Untersuehung ge
riickt: die herrschaftspolitische und wirtsehaftliche Entwicklung, das
Steuersystem und die Geldwirtsehaft. Die innere Organisation und
Verfassung der Stiidte gehen hier nur als Reaktion auf die sie urnge
benden Bedingungen ein. 13 Stadtisehe Entwicklung und Renaissance
der Stadte werden daher nieht irn Sinne der Debatte urn die ,,Islami
sche Stadt"14 verstanden, allenfalls tragt die Studie zu ihrer weiteren
Historisienmg bei.

II Vgl. dazu Lapidus (1967) in ihrem Vorwort vii und 188f.
12 Namentlich sind vor aHem die Arbeiten von Cahen (1958-1959), Ashtor (1956,

1958 und 1975) und Havemann (1975) iiber die stiidtischen Bewegungen und Selbstorga
nisationen in Syrien fiir das 4.-6./10.-12. Jahrhundert zu nennen sowie die Studie von I.
M. Lapidus (1967) iiber die mamliikischen Stiidte Syriens des 7.-10./13.-16. Jahrhunderts.

13 Mit diesem Ansatz werden bewul3t einige fiir die wirtschaftliche Erholung der
Stiidte wichtigen innerstiidtischen Neuerungen unter den Seldschuken ausgeklammeit,
wie die Erneuerung der Funktion des Marktaufsehers, mu[Jtasib, oder die Neuorganisation
der juristischen Ausbildung durch die in der Untersuchungsregion neu geschaffenen ma
drasas. Diese Ausbildungsstiitten fiir den juristischen Nachwuchs hatten vermutlich er
heblichen EinfluB auf die Rechtssicherheit und das Wirtschaftsleben in den Stiidten
(Makdisi 1981). Sie konnen hier aber unberiicksicbtigt bleiben, da diese Institutionen nur
indirekt aufdas Wirtschaftsleben EinfluB haben.

14 Hourani - Stern (1970) und die Diskussion zusammenfassend Raymond (1994), der
insbesondere auf die Notwendigkeit zur historischen Forschung iiber islamische Stiidte
hinweist.
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Die Frage nach den wirtschaftlichen Bedingungen der stadtischen
Entwicklung zieht die nach ihren auBeren Faktoren nach sich. Der
Niedergang der Stadte, der von Autoren wie Ibn l:Iauqal (gest. nach
378/988) und al-Muqaddasl (gest. 381/991) wahrgenommen wurde
und archaologisch durch die "Siedlungsliicke" im Bal1l].-Tal und das
zerfallende Bewasserungssystem im Irakl5 nachgewiesen wurde, er
streckte sich auf das gesamte Land, auf Dorfer, Kleinstiidte, mittlere
und groBe Stadte. Es ist also nicht das Schicksal einer Dynastie, eines
Herrschers oder der Elite einer einzigen Stadt, das zum Niedergang
fuhrte. Genauso verhalt es sich mit der "Renaissance". SHidte sind von
der okonomischen Entwicklung der Region abhangig. Eine Renais
sance der Stadte ist nur bei einer wirtschaftlichen Erholung der sie
umgebenden Landschaft moglich. Daher lautet die Frage: Wie war die
wirtschaftliche Situation des Umlandes? Wer so fragt, stoBt auf eine
Reihe von inhaltlichen und methodischen Problemen; denn auch die
nomadische Kultur, die die Stiidte umgibt, ist einzubeziehen. Das, was
sich unter dem Gesichtspunkt der stiidtischen Entwicklung als Nieder
gang der seBhaften Kultur darstellt, dem dann eine Erholung der
Stiidte folgt, stellt sich fur das nomadische Leben oft im umgekehrten
Verhaltnis dar. Nomaden hinterlassen wenige Spuren. Sie sind haupt
sachlich in den Iiterarischen und archaologischen Zeugnissen ihres
stiidtischen Gegeniibers historisch faBbar. 16 Ahnlich sieht es mit der
dorflichen, seBhaften Kultur und deren Wirtschaftsleistung aus. Sie
findet kaum Niederschlag in den historischen und archaologischen
Quellen. Die Beantwortung der aufgeworfenen Fragestellungen nach
dem "Wendepunkt" wiirde eigentJich einen umfassenden sozialwis
senschaftlichen und wirtschaftshistorischen Ansatz, der nach Institu
tionen, Rechtssystemen, Wirtschaftsformen, Produktionsdaten und
vielem anderem mehr fragt, erfordem. Dies ist nicht moglich.

Es muB daher ein anderer praktikabler Zugang gesucht werden. Bei
der Betrachtung der politischen Faktoren fur den Niedergang und die
Erholung der Stiidte werden solche mittlerer GroDe17 betrachtet. Die

15 Jacobsen - Adams (1958); Adams (1965).
16 Dies gilt auch fur die Zeit der beduinischen Vorherrschaft, auch wenn die literari

schen Texte den Vorgiingen in den Stiimmen mehr Aufinerksamkeit zuwenden als in an
deren Epochen. Zum QueUenproblem der Erfassung des historischcn Nomadismus vg!.
Lindner (1982).

17 Unter mittleren Stiidten werden Orte verstanden, die zum einen keine groBen
Stiidte waren (siehe folgende Anmerkung), aber dennoch Herrschafts- und Verwaltungs
funktionen fur eine begrenzte Region oder einen Bezirk wahrnahmen. In der Zeit Ma
likSahs wurden minlere Stiidte mit Amiren mittlerer Range aus der seldschukischen Mili
tiirhierarchie besetzt. Ein weiteres Indiz fur die Qualifizicrung eines Ortes als mittlere
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Geschichte und Entwicklung der groBen Stiidtel8, wie beispielsweise
Aleppo und Damaskus, war jeweils von iiberregionalen Sonderfakto
ren bestimmtl9: Aleppo war Fernhandelsmetropole und Damaskus
Verwaltungs- und Garnisonsstadt. Diese iiberregionalen Sonderfakto
ren iiberlagern gerade in der Zeit der beduinischen Vorherrschaft aile
anderen Entwicklungen. Aleppo wird von dem Reisenden Na~ir-i

ijusrau im Jahr 438/1047 als reiche und bliihende Stadt beschrieben20,

genauso zwei Jahre spater von dem Arzt Ibn Bu!lan21 , wohingegen fur
das Umland die archaologischen Befunde und die literarischen Quel
len das Gegenteil aussagen. Aufgrund ihrer wirtschaftlichen Kraft
durch Fernhandel und politische Protektion hatten groBe Stadte wie
Aleppo und Damaskus eine groBere Ressourcenausstattung als der
Rest des Landes. Fiir Stiidte mittlerer GroBe nehme ich an, daB iiberre
gionale Transfers, wie Militiirausgaben oder Einkommen aus Fern
handelsaktivitaten, eine wesentlich geringere Rolle spielten und diese
Stadte deshalb die wirtschaftliche und politische Entwicklung des
Landes, aul3erhalb der groBen Stadte, besser reprasentieren.

Ais Basis fur Aussagen zur wirtschaftlichen Entwicklung dient der
politische Kontext des Niederganges der Stiidte und des Beginns ihrer
Renaissance am Beispiel einer Fallstudie tiber die mittleren Stiidte ar
Raqqa und l:Iarran. Warum gerade diese beiden Stiidte ausgesucht
wurden, wird im nachsten Abschnitt naher erliiutert. Die Rekonstruk-

Stadt liegt darin, daB sie hinreichend hiiufig in den erziihlenden Quellen genannt werden:
Dazu gehOreo beispielsweise: !:Iim~, Saizar, ar-Raqqa, !:Ian-an, Na~ibln, (;azirat Ibn
'Umar, ar-RaJ:1ba ood andere mehr. Dorfer oder kleine Orte werden so gut wic gar nicht in
den erziihlcnden Quellen erwahnt. In der Untersuchoogszeit gab es auch Veriinderungen:
Orte. die mit der Zeit von kJeinen Ortschaften zu solchen mittlerer GroBe aufstiegen, wic
zum Beispiel Qal'at (;a'bar (siehe dazu ootcn Kapitcl 3, Abschnitt XI.2).

18 Unter groBen Stiidten werden bedeutende Herrschaftszentren verstanden, die dar
uber hinaus als gerneinsames Kennzeichen haben, daB sie uoter MalikSah mit Amiren ood
seldschukischen Farnilienrnitgliedem besetzt wurden, die zum engsten Fiihrungszirkel
gehorten, ood deren Aufgabe es war, die seldschukische Herrschaft im neu eroberten Sy
rien ood Nordmesopotamien zu etablieren. Dies sind die Stiidte: Damaskus, Antiochia,
Aleppo, ar-Ruha' ood Mosul.

19 Die christlichen GroBstiidte Antiochia ood ar-Ruha' fallen aus der Betrachtung des
"Wendepunktes der Geschichte der islamischen Kultur" insofem heraus, als daB sie wah
rend der Untersuchoogsperiode fur eine lange Zeit in byzantinischer Hand waren. Sie
werden aber in ihrer stiidtischen EntwickJoog in soweit beriicksichtigt, als sic fur die
EntwickJoog der Untersuchoogsregion insbesondere von !:Iarran ood ar-Raqqa eine Rolle
spielten.

20 N~ir-i ijusrau, Safamame, ed. ood iibers. Schefer, 10 (pers.), 32 (franz.); ubers.
Najmabadi - Weber, 38; ubers. Melzer, 19.

21 Ibn Bu!lan in: Yaqiit, Buldan II, 307f. (miift J:lalaba mau~'un bariibun ~/an) ood
Ibn al-Qifti, Al..tbar, 296, sowie in: Yaqiit, Buldan II, 306f. ood Ibn al-'Adim, Bugya I,
61f.
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tion einer Ereignisgeschichte wird als Vorbedingung jeder okono
misch-politischen Analyse verstanden. Da die historische Islamwis
senschaft eine junge Disziplin ist, sind viele wichtige geschichtliche
Daten, insbesondere, wenn man sie auf einen regionalen Kontext be
ziehen will, unzureichend geklfut. Wie in der Philologie die Kenntnis
der Wortbedeutungen grundlegend fur das Verstiindnis eines Satzes
ist, so bildet in der Geschichtswissenschaft abgesichertes Wissen urn
die Ereignisse, ihre Lokalisierung und Chronologie, die Grundlage.
Dies erlaubt es, parallele und aufeinanderfolgende Ereignisse sowie
kausale Abhangigkeiten zu rekonstruieren oder zu falsifIzieren. Das
Aufspannen eines systematischen, ereignisgeschichtlichen Datenra
sters macht gleichzeitig die Lucken im Wissen sichtbar.22

Die Quellenlage fur die meisten der groBen Stiidte in der Region ist
in der Untersuchungsperiode vergleichsweise gut, da es in ihnen hiiu
fig lokale Historiker gab, die die Geschichte ihrer Heimatstadt gut
kannten und aus deren Perspektive die Geschichte interpretierten.23

Fiir Aleppo ist dies Ibn al-<Ad1m, fur Damaskus Ibn al-Qalanisl, fur
Mosul Ibn al-A!Ir, fur ar-Ruha' Matthiius von Edessa und fiir Antio
chia Yal:tya von An!akiya. Aufgrund dieser Quellensituation liegen fur
die Geschichte der groBen Stadte und ihrer Herrscherhauser eine
Reihe von Studien vor.24 Chroniken uber mittlere und kleinere Ort-

22 Beispielsweise gelang es, durch einen aufwendigen systematischen Abgleich der
Ereignisgeschichte mit Hilfe der philologisch-kritischen und numismatischen Methode
den Beginn der Mirdasiden-Herrschaft um drei Jahre von 399/1008-9 in das Jahr
402/1011-12 zu verschieben, entgegen der Einordnung dieses Ereignisses bei Ibn al-Mir
unter dem Jahr 399 h. Das letzte Datum wurde bislang von der Forschung akzeptiert, da
man sich iiber die regionale Herrschaftsgeschichte, in diesem Fall iiber ar-Rai;1ba am Eu
phrat, keine Rcchenschaft ablegte. Die Passage bei Ibn al-Mir, Kamil, konnte als Teil
eines Uberblickskapitels nachgewiesen werden, in dem er einen iiber mehrere Jahre ver
laufenden Ereignisstrang unter einem Jahr zusammenfaBte, um das starre Raster der An
nalistik zu durchbrechen. Siehe dazu Kapitel zwei, Abschnitt IV.1.

23 Zur Quellensituation: Cahen (1940) 1-100; Elisseeff(I967) I, 9-85. Es iiberrascht,
daB in der Chronik iiber die Seldschuken im Irak von Katib al-I~fahani, die in der Zu
sammenfassung von al-Bundari, Tawaril}, vorliegt, wenig iiber die Situation und die Krie
ge in der wichtigen Westprovinz zu finden ist; doch hangt dies mit den Quellen zusam
men, die I~fahani zur Verfiigung standen, und die sich im wesentlichen auf die Ereignisse
in der unmittelbaren Umgebung des Hofes konzentrierten; dazu Caben (I 962a).

24 Mehrere urnfangreiche Arbeiten liegen vor, die ein urnfassendes Bild jener Epoche
fur Aleppo zeichnen: Suhail Zakkar (1971) berichtet in seiner Dissertation iiber das
mirdasidische Aleppo; Nikita Eliss6effs (1967) urnfassendes Werk iiber Niir ad-DIn Mai:J
miid und seine Epoche bildet die zeitliche Fortsetzung. Auch die Arbeit von Anne-Marie
Edde (1999) iiber die Herrschaft der Ayyl1biden in Aleppo ist in diesem Zusammenhang
zu nennen. Damaskus hat eine iihnlich dichte Foige an historischen Beschreibungen er
fahren: Uber das ra~imidische Damaskus berichtet Thierry Bianquis (1986, 1989); die
zeitliche Fortsetzung bilden fur die seldschukische und biiridische Zeit die Arbeit J. M.
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schaften oder Doner sind entweder verloren, wie drei Geschiehts
werke iiber J:larriin25 , oder sie wurden nie geschrieben. Es fehlen zu
sammenhiingend berichtende Quellen. So sind die meisten Arbeiten
iiber Stiidte mittlerer GroBe oder das Hindliche Umland meist kurze
Quellenzusammenstellungen, die im Rahmen von archaologischen
Projekten entstanden.26

Das Interesse der zeitgenossischen Autoren an den St1idten der
Diyar Mu<;iar war gering, was sich auch in der heutigen Forschung nie
derschl1igt. Gerade wei) das BalI1)-Tal nieht im Zentrum der groBen
politischen Auseinandersetzungen dieser Jahrhunderte stand, ist ein
detaillierter Entwurf der politischen Geschiehte dieser Landschaft er
forderlich, urn das Verhaltnis von Geschichte und Raurn fur die Zeit
der "Siedlungsliicke" und der "Renaissance" exemplarisch darzustel
len. Dazu war es notwendig, die politische Geschichte und die Einbin
dung der Stadte des BalI!)-Tales in groBere politische Raume mosa
ikartig aus den erzahlenden und nurnismatischen Quellen zu einem
Ganzen zusammenzusetzen, urn beispielhaft iiber die Tendenzen der
Entwieklung in mittleren Stadten Auskunft geben zu konnen.

Die einzigen textliehen Originaldokumente fur die Untersuchungs
region und -zeit sind Miinzen. Seit der Zeit des Kalifen al-Mu<ta~im

billah (reg. 218-227/833-842) wurden regelhaft, zus1itzlich zu den re
ligiosen und administrativen Formeln, die Namen der Herrscher als
Beweis ausgeiibter Herrschaft auf Miinzen (sikka) gesetzt. Als Herr-

Moutons (1994) und fUr die zangidische Zeit Nikita Elisseeffs (1967) Werk. Die ayy1ibi
dische Epoche in Damaskus wird von Stephen R. Humphreys (1977) behandelt. Auch ar
Ruha' hat verschiedene monographische Behandlungen erfahren, angefangen von Duval
(1892-1893), Segal (1970) bis zu Amouroux-Mourad (1988), ebenso Mosul, die Haupt
stadt der Diyar Rabi'a von S. ad-Daiwahgi (1958), S. (A. ar-Ruwaisidi (1971) und D.
Patton (1982).

25 Es gab fUr I:larrdn drei lokale Chroniken, die die Untersuchungszeit beriihren und
die aile verloren sind, beziehungsweise nur in Ausziigen in anderen Chroniken greifbar
werden. Die erste stammt von dem Qa4i AbU I-Qasim (Ali ibn Mu\:tarnmad ibn A~ad as
Sirnnani (gest. Rabi' 1 493/Jan.-Feb. 1100) und hiell a/-Isti~hiir fi tiirfb 'alii as-suhur. Die
zweite Chronik ist der Tiirfb /:farriin, welcher von Abu 1-Ma!.Jasin ibn Salama ibn l}alifa
al-l:Iarraru (gest. nach 624/1226-7) verfallt wurde. Das Buch setzte eine andere heute
ebenfalls verlorene Chronik der Stadt I:larran fort (talani/a), die von dem Rechtsgelehrti:n
Abu !-Tana' I:larnmad ibn Hibat Allah ibn I:larnmad al-I:larrlini (gest. 598/1202) geschrie
ben wurde. Ibn al-(Adlm zitiert in der BlIgya ausfiihrlich aus dem Tiirfb /:farriin. Zu die
sen Quellen ausfiihrlich Kapitel zwei, Abschnitt II.

26 Uber Balis von Raymont und Paillet (1995), iiber Qal'at Ga(bar von C. Tonghini
(1998), iiber ar-R~ba von Th. Bianquis (1979), ders. (1989-90) Wld iiber ar-R~fa von
B. Kellner-Heinkele (1996). Vor allen sind hier die zahlreichen Arbeiten von Michael
Meinecke zur Stadt ar-Raqqa zu nennen, die sich hauptsiichlich auf die (abbasidische Zeit
konzentrieren, sowie die von D. S. Rice (1952a, b), der die Geschichte der Numairiden in
I:larran skizziert.
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schaftsbeweis waren sie der Erwiihnung in der Freitagspredigt (!J.u!ba)
gleichrangig. Yom Kalifen bis zum regionalen Herrscher wurde die
gesamte Hierarchie abgeleiteter Souveriinitiit verzeichnet. Durch die
Orts- und Jahresangabe und durch die religiosen Devisen werden
Miinzen fur die islamische Geschichtsschreibung so zu erstrangigen
Dokumenten, da sie fast wie ein Staatsanzeiger kontinuierlich die
Herrschaftssituation am Ort ihrer Pragung widerspiegeln. Sie geben
Auskunft dariiber, wer am Ort und zur Zeit der Herstellung geherrscht
hat und wessen Oberhoheit anerkannt wurde. In diesen Bereichen liegt
ihr Quellenwert iiber dem der Chronik. Islamische Miinzen sind da
tierte staatliche Urkunden und ein von spateren Chronisten vollig un
abhiingiges Quellenkorpus. Ihr Quellenwert ist am grol3ten, wenn man
die gesamte Produktionsreihe einer Miinzstatte auf die Veriinderungen
im Zeitablauf untersucht. Diese naturgemli13 weit verstreuten Urkun
den bedurften einer eingehenden Samrnlung und Rekonstruktion ihrer
Abfolge, bevor man sie fur das Vorhaben nutzen konnte. Sie wurden
aus verschiedenen Museen, Samrnlungen und sonstigen Bestiinden zu
samrnengestellt. Der Publikationsstand in der islarnischen Nwnisma
tik ist im Vergleich mit der antiken oder europaischen Miinzkunde
unbefriedigend. So waren bislang nur vier Miinzen der Nurnairiden in
Publikationen bekannt. Jede Emission enthalt wesentliche neue Daten
zur politischen Geschicbte der Nurnairiden und ist Zeugnis ihres
staatlichen Selbstverstandnisses.27 Als einzige primlire Textzeugnisse
staatlicher Reprasentation und Herrschaftsausiibung wurden sie daher
in Kapitel zwei und drei innerhalb der historischen Darstellung als
kurze Exkurse ediert, anstatt sie in einem Anhang zu separieren. Der
historisch-kritische und nurnismatische Aufwand, der bei der Rekon
struktion der Geschichte von J:Iarran und ar-Raqqa betrieben werden
mul3te, lohnte sich, da er eine neue regionalhistorische Perspektive auf
die Transitionszeit erOffnet. FUr die Geschichte mitteleuropaischer Re
gionen wurde dies schon weitgehend im 19. Jahrhundert geleistet.

Die beiden analytischen Kapitel vier und fiinfzur Wirtschafts- und
Fiskalpolitik28 sowie zum Geldurnlauf wenden die Perspektive von

27 Zur numairidischen Miinzpriigung als Quelle siehe unten ausfiihrlich Kapitel zwei.
Abschnitt II: Historische Quellen und Stand der Forschung zu den Banii Nurnair.

28 Von Wirtschaftspolitik in vorindustriellen Gesellschaften zu sprechen. ist proble
matisch. da die Wirtschaft nicht als autonomer gesellschaftlicher Bereich verstanden
wurde und sellen staatliches Handeln allein auf die Beeinflussung des Wirtschaftsprozes
ses ausgerichtet war. Trotzdem verwende ich diesen Begriff. urn darunter aile diejenigen
Mal3nahmen der seldschukischen Herrschaft zu biindeln. die auf die Forderung der
Landwirtschaft und des Fernhandels abziellen. urn fur den Staat einen Steuerertrag zu
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den beiden Stiidten wieder auf die gesarnte Untersuchungsregion. Dies
ist zum einen eine Folge der Quellenlage, die nur MaBnahmen der
Machthaber in den gro13en Stiidten wiedergibt; andererseits kann man
davon ausgehen, daB sieh deren MaBnahmen auf das Umland und die
mittleren und kleinen Stadte in ihrem Herrschaftsbereieh auswirkten,
wie Steuerfestsetzungen, ZOlle, Herstellung von Landfrieden und
landliche Rekultivierung. Ebenso ist die Untersuchung des Geldsy
stems und des Geldurnlaufes nieht nur auf die Stiidte des Balil)-Tales
bezogen, sondem mu13 irn Kontext der gesamten Region gesehen wer
den. Auf die Methoden und Quellen der beiden analytischen Kapitel
wird unten in dem iibemiichsten Abschnitt V eingegangen.

IV. Bestimmung des Raumes und der Zeit

In vorindustrieller Zeit wurde das Schicksal von Stiidten und ihrem
jeweiligen Umland sowie Verteilung und Einsatz von Ressourcen we
sentlich starker von den politisch-staatlichen Veranderungen geformt
als in einer von der Marktwirtschaft gepriigten modemen Gesell'
schaft.29 Aus diesem Grunde wurde systematisch die politische Ge
schichte zweier Stadte ar-Raqqa und l:Iarran wahrend der Untersu
chungszeit rekonstruiert.

Was zeichnet ar-Raqqa und l:Iarran aus, urn sie in den Mittelpunkt
einer Studie zu stellen? Syrien und Nordmesopotarnien bilden einen
koharenten historischen Bezugsraurn. Es war der von Nomaden be
herrschte Randbereich des rn!irnidischen, biiyidischen, byzantinischen
und spater des seldschukischen Reiches. Es zeigte sich wahrend der
Sichtung der Quellen, daB es aufgnmd der historischen Vielfaltigkeit
sinnvoll ist, die Region weiter einzugrenzen. Nordsyrien und die
Diyar Mue;tar, das ist das westliche Nordmesopotarnien, werden irn
folgenden "Untersuchungsregion" genannt. Urn in den beiden histori
schen Kapiteln paradigmatisch arbeiten zu konnen, werden zwei
Stiidte des BalIb-Tales naher untersucht, ar-Raqqa und 1:1arran. Das
BaIIb-Tal lag imrner etwas irn Schatten der gro13en politischen Ereig-

erwirtschaften. der dann wnverteilt werden konnte. Von einer Wirtschaftspolitik, wenn
auch einer rudimentiiren, zu sprechen. ist auch deswegen statthaft, da Ni~ al-Mulk im
Siyiisatniime die Grundsiitze staatlichen Handelns und seinen EinfluB auf wirtschaftliche
Entwicklung zu seiner Zeit defmiert. Auch ist den politischen Akteuren haufig die Ver
bindung zwischen ihrem Handeln und dessen EinfluB auf das Wirtschaftsgeschehen be
wuBt. Die Wirtschaftspolitik war der Machterhaltungspolitik untergeordnet. Vgl. Crone
(1992) 63f.

29 Vg!. Crone (1992), insb. 30-45.
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nisse der Untersuchungsepoche, deren Wirkungen aber jeweils die
Region mitpdigten. Dies erlaubte die Annahme, daB die Ergebnisse
der Untersuchung gerade dieser Landschaft auch auf andere nordsyri
sche und nordmesopotamische Regionen fur die Zeit der "Siedlungs
liicke" und der "Renaissance" der Stadte iibertragbar sein konnten.
Die Betrachtung von mindestens zwei Stiidten mit dem gleichen me
thodischen Aufwand war notwendig, urn zu einer Einschiitzung der
Verschiedenheit der stiidtischen Entwicklungen bei gleichen politi
schen Grofistrukturen, wie beduinischer Vorherrschaft und seldschu
kischer Macht, aber unterschiedlicher kleinriiumiger Ereignisge
schichte zu gelangen. Diese Einschiitzung ist wichtig, da in Kapitel
vier und fiinf die wirtschaftspolitischen und fiskalischen Instrumente
und der Geldumlauf in der gesamten Untersuchungsregion analysiert
werden. Die beiden genannten Stiidte bieten als historische Untersu
chungsgegenstiinde fast ideaIe Voraussetzungen unter den von den
Quellen vorgegebenen oben genannten Beschriinkungen:
- Ar-Raqqa und J:larran sind mittelgroBe Stiidte. Ihre Geschichte und

Entwicklung wurde nicht wie die der groBen Stiidte, Aleppo und
Damaskus, durch iiberregionale wirtschaftliche Sonderfaktoren be
stimmt, die deren Ressourcenausstattung verbesserten. Eine Grund
annahrne ist daher, daB ihre Entwicklung die wirtschaftliche Ge
samtsituation des Landes repriisentiert, auf der sich die ,,Renais
sance" der Stiidte griindete.

- Die Untersuchungsorte durften auch nicht zu klein sein, damit sie in
den historischen Quellen noch ausreichend prasent sind. Dies trifft
auf ar-Raqqa und J:larran zu.

- Die gewiihlten Stiidte haben viele Gemeinsarnkeiten in ihrer histori
schen Entwicklung, die eine Vergleichbarkeit gewiihrleisten. J:lar
ran und ar-Raqqa waren wiihrend der Umayyaden- und (Abbasiden
zeit im 2./8. und 3./9. Jahrhundert jeweils Residenzstiidte von Kali
fen und erreichten damit den Hohepunkt ihrer Entwicklung, und
beide wurden im 5./11. Jahrhundert von Beduinengruppen be
herrscht und erlebten einen Niedergang.

- Die historischen Unterschiede zwischen J:larran und ar-Raqqa sind
aber andererseits groB genug, urn eine gewisse Bandbreite der hi
storischen und okonomischen Entwicklung des Landes aufzeigen zu
konnen. Ar-Raqqa war in der Zeit der beduinischen Vorherrschaft
urnkiimpft, olme daB Massaker und Pliinderungen berichtet werden;
in der seldschukischen Zeit lag es relativ geschiitzt und erlebte eine
vergleichsweise friedliche Entwicklung. J:larran war Herrschaftssitz
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der Numairiden; byzantinische Truppen griffen es an; spater war
die Ebene von J:larran Durchmarscbgebiet seldschukischer Truppen
und Aufmarschgebiet gegen die Kreuzfahrer.

Dariiber hinaus zeigte sich, daB die BaJib-Region fur die islarnische
Zeit archaologisch wesentlich besser erschlossen ist als alle anderen
Gebiete innerhalb Nordsyriens und Nordmesopotarniens.30 Fiir die
vorliegende Studie waren vor allem die Grabungen von Michael Mei
necke in ar-Raqqa und von David Storm Rice in J:larran wichtig, sowie
in Bezug auf die dorfliche Besiedlung und die Rekultivierung der
Landschaft die Auswertung des BalI1]-Surveys durch Karin Bartl. Eine
Reihe von Aussagen und Argumenten griinden sich auf den archaolo
gischen Befund, da die erzahlenden Quellen iiber bestirnmte Sachver
halte keine Aussage treffen. Dies sind vor aHem:

die Bestimmung der Siedlungsilitigkeit in den verschiedenen Epo
chen; in der Untersuchungsperiode werden in den schriftlichen
Quellen keine Dorfer zwischen J:larran und ar-Raqqa genannt, ob
wohl sie archaologisch nachgewiesen sind,
die Bestirnmung der Stadt ar-Raqqa als regionales Keramikproduk
tionszentrum; eine Tatsache, die von keiner schriftlichen Quelle
genannt wird,
die Bauaktivitat als Reprasentation von Herrschaft nomadischer
Amire, narnentlich in J:larran und ar-Raqqa, als Argument fur ihr
Verhaltnis zur Stadt,
und die Beschreibung und Analyse des Geldumlaufes.

Geschichte verIauft nie kontinuierlich, und Periodenabgrenzungen ha
ben immer etwas Willki.irliches. Urn die Veranderungen zur Seldschu
kenzeit herauszuarbeiten, ist es notwendig zu wissen, was dem vor-

30 In dem heute syrischen Teil des Balil}-Tales wurde eine eingehende archiiologische
Begehung von der Universitiit Amsterdam unter LeitWlg von P. M. M. G. Akkermans und
M. N. van Loon durchgefiihrt. Karin Bartl (l994a) wertete zur KliirWlg der islamischen
Besiedlung das keramische Fundmaterial dieser Begehung aus. Sie erarbeitete einen
Uberblick iiber Epochen dorflicher Siedlungstiitigkeit. Cristina Tonghini (1995) konnte in
ihrer Grabung in TaU Samn im mittleren Bali!}-Tal eine neue fiiihe Keramikphase be
stirnrnen, deren BedeutWlg eine Schliisseistellung in der Rekonstruktion der Wirtschafts
geschichle der Region einnirnmt. Entlang des Euphrats untemahm Kay Kohlmeyer (1984,
1986) einen Besiedlungssurvey, der allerdings bislang nur in Vorberichten publiziert ist.
Eine Reihe von Ortschaften wurde durch Ausgrabungen in islarnischen Schichten und
Surveys im Stadtgebiet untersucht. In J:larran fanden unter der LeitWlg von Seton Lloyd
(Lloyd - Brice 1951) und David Storm Rice (I 952a, b, 1955), in ar-Raqqa unter der Lei
tWlg von Michael Meinecke (1991) und Julian Henderson (1996, 1999), in J:li~n Mas
lamaIMadinat ai-Far unter der LeitWlg von Claus-Peter Haase (1991, 1996) und in Qal'at
Ga'bar unter der LeitWlg von Cristina Tonghini (1998) Ausgrabungen Statt, die zu einem
Teil veroffentlicht sind.
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ausging. Mit einiger Berechtigung konnte man den Niedergang der
Stadte der nordsyrischen, nordmesopotamischen Region schon mit
dem Transfer der Hauptstadt des islamischen Reiches in den Irak un
ter den <Abbasiden oder mit dem Abzug des kalifalen <abbasidischen
Hofstaates aus ar-Raqqalar-Rafiqa im Jahr 193/810 oder den Qarma
ten-Unrohen des 3.110. Jahrhunderts oder mit der ersten Einwande
rung von neuen Stiimmen von der arabischen Halbinsel am Anfang
des 4.110. Jahrhunderts beginnen lassen. Das gleiche gilt fUr die Frage
nach dem Ende der "Siedlungsliicke". Wann ist die Renaissance der
Stiidte manifest: mit der Eroberung Aleppos durch <imoo ad-Om Zan
gI im Jahr 522/1128, mit dem Beginn groBerer BaurnaBnahrnen in der
Untersuchungsregion durch seinen Sohn Niir ad-Om M~iid oder
vielleicht doch erst mit der politischen Vereinigung der agyptischen,
syrischen und nordmesopotamischen Region unter Saladin?

Der nahere Untersuchungszeitraurn beginnt Ende des 4.110. Jahr
hunderts mit dem Zusarnmenbruch der Herrschaft der altansassigen
Banii Taglib iiber Nordsyrien und die Diyar Mu~ unter der Fiihrung
der l:Iamdaniden und der ersten namentlichen Nennung von Fiihrem
der Banii Nurnair, einem von der arabischen Halbinsel neu eingewan
derten Stamm. Ab dieser Zeit begannen die Banii Nurnair - in den
Quellen erkennbar - in die Geschichte der Stadte einzugreifen. Dies
markiert den Wechsel von dem Zusarnmenbruch der alten <abbasi
disch gepdigten Ordnung hin zu einer staatlichen Formierung neuer
nomadischer Bevolkerungsgruppen in der Region.

Die grundlegenden Weichenstellungen zur Renaissance der Stadte
fanden nicht erst unter den Zanglden statt, sondem erfolgten bereits
mit der seldschukischen Eroberung. Zu diesem friihen Zeitpunkt wur
den die Grundlagen gelegt, auf denen die Zanglden und Ayyiibiden
aufbauen konnten. Daher endet die Untersuchung mit der Ubemahrne
der Herrschaft des Mosuler Gouvemeurs ZangI in Aleppo und l:Iarrfm
im Jahr 522/1128 und der schrittweisen Eroberung der Diyar Mu<;lar
bis zurn Jahr 539/1144, dem Jahr der Einnahrne der Stadt ar-Ruha'.
ZangI ibn Aqsunqur schuf einen im Vergleich mit der vorhergehenden
Zeit stabilen politischen Raurn. Ihrn gelang es, die Ansatze der Seld
schuken erfolgreich fortzufiihren.

Nicht nur in der Gegeniiberstellung von Niedergang und Aufstieg
zweier verschiedener politischer Zeitabschnitte fmdet die Bestirnmung
der Untersuchungsperiode ihre Begriindung. Dariiber hinaus wird die
Untersuchungsperiode durch zwei geldgeschichtliche Phiinomene als
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eine zusammengehOrige Epoche kenntlich; gewissennaI3en stellt die
Geldgeschichte die Klammer dar.
- Von etwa der Mitte des 3.19. bis zur Mitte des 6.112. Jahrhunderts

gab es im islamischen Westasien so gut wie keine indigene Kupfer
pragung mehr.

- Die Zeit, etwa vom Ende des 4.110. Jahrhunderts bis zur Mitte des
6.112. Jahrhunderts, ist die Hauptepoche des "Schwarzen Dirhams"
in der islamischen Welt und insbesondere in der Untersuchungsre
gion. "Schwarze Dirhams" sind im Gewicht nicht regulierte, stark
mit Kupfer legierte Silbenniinzen, die haufig Kleingeldfunktion
iibemahmen.

Ab der Mitte des 6.112. Jahrhunderts finden in einer Reihe von Herr
schaften in Syrien und Nordmesopotamien Miinzrefonnen statt, die zu
einem vollig neuen Geldsystem fuhrten: es gab wieder indigene Kup
fermiinzen und im Gewicht regulierte guthaltige Silberdirharns. Diese
Refonnen bilden geldgeschichtlich den Abschlu13 der Untersuchungs
periode.

V. Bestimmung der wirtschaftlichen Entwicklung der Stiidte

Maurice Lombard war im Jahr 1971 einer der ersten, der die wirt
schaftliche Dynamik der Stadte und deren Urbanitat yom 2.18. bis zum
5.111. Jahrhundert in der islamischen Welt mit der Entwicklung der
Geldwirtschaft in einen Zusammenhang brachte.31 Aus einer Makro
perspektive, die groBraumig Europa, Asien und Afrika durch das Mit
telmeer zusammenfiihrte, entwarf er ein Bild groBer monetiirer Stro
me, die aufgrund theoretischer Uberlegungen Urbanitat hervorbrach
ten. Bei der Defmition des Edelmetallgeldes und seiner Funktion, der
Warenstrome sowie der Urbanitat war er auf zahlreiche Hypothesen,
ad-hoc-Annahmen und punktuelle Belege angewiesen. Die vorl ie
gende Studie folgt einem quellenorientierten Ansatz, der, in groBerem
MaBe als es Lombard in einem Essay moglich war, nach der Aussage
Hihigkeit der Quellen und der Uberpriifbarkeit von Theorien fragt. Fiir
die mittela1terliche europaische Geschichte ist Theoriebildung iiber
wirtschaftliches Geschehen aufgrund der langen Forschungstradition
und der Existenz mittelalterlicher Archive in einem ganz anderen

31 Lombard (1992) 111-164 (Zweiter Teil: Monetiires Potential und Stadtentwick
lung). Der monographische Essay erschien zuerst 1971. Vgl. die kritischen Rezensionen
von Cahen (1972), ders. (l973a).
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MaJ3e moglich als fur die Wirtschaftsgeschichte der is1amischen Welt.
FUr die Rekonstruktion der islamischen politischen und wirtschaftli
chen Geschichte ist dagegen noch weithin die Basisarbeit des Sam
melns und Sichtens zu leisten, um zu Aussagen zu gelangen, die zur
wirtschaftsgeschichtlichen Theoriebildung beitragen.

Ashtors Studie tiber die Geschichte der Preise (1969) und die darin
gesamme1ten Quellenbe1ege stellten jegliches Arbeiten zur Wirt
schaftsgeschichte auf eine neue Grundlage. Auch Yusuf (1985) ist zu
nennen, der fur seine okonomische Geschichte Syriens die Quellen
aussagen zum Wirtschaftsgeschehen zusammenstellte. Jedoch erwei
sen sich ihre Analysen als problematisch, da sie beide das zugrunde
Iiegende Geldsystem nur aus den zeitgenossischen Iiterarischen Quel
len kennen und zum Teil die Quellenaussagen mit einem mehr oder
weniger expliziten modernen Vorverstandnis konfrontieren. Dariiber
hinaus sind die in den Quellen genannten Preise fur eine Analyse des
wirtschaftlichen Geschehens wenig aussagefahig, da Preise als nume
rische Abstrakta auf einen Kontext bezogen sind, den man jedoch in
der Regel nur unzureichend kennt. Obwohl Ashtor sich der Quellen
problematik bewuBt ist, unterschatzt er die starke regionale Aufsplitte
rung in Wirtschaftsgebiete und Wahrungszonen. Zuweilen behilft er
sich mit einem Postulat einer Unite economique des pays orientaux. 32

Die vorliegende Studie fragt nach den politischen und wirtschaftli
chen Voraussetzungen des Niedergangs und Wiederaufstiegs der
Stadte und uutersucht weniger Urbanitat, silidtische Institutionen oder
Preisentwicklungen. Sie fragt daher nach den in den Quellen erkenn
baren wirtschaftlichen MaJ3nahmen des Staates und nach dem Zustand
des Geldumlaufes und Geldsystems als Instrument wirtschaftlicher
Koordination im silidtischen Kontext. Das bedeutet:
- Klarung der grundsatzlichen Ansatze in der Wirtschafts- und Fis

kalpolitik und ihre Auswirkungen auf die Landwirtschaft, den Han
del und die Silidte,

- Klarung der Elemente der Geldwirtschaft und des Geldurnlaufes
und ihre Veranderung wahrend der Untersuchungszeit als Reaktion
auf veranderte wirtschaftliche Bedingungen.

Nur in den Schriften der Rechtsgelehrten fIDden sich ausdriick1iche
Ausfiihrungen zu diesen Thernen. Die Autoren suchten die sarf'a
rechtlich legitimen Abgaben33, die rechtliche Kategorie "Stadt"34 und

32 Ashtor (1964) 103. Vgl. zum Quellenansatz Ehrenkreutz (1970).
33 Vgl. fUr das Steuersystem ~anafitischer Juristen der Seldschukenzeit Johansen

( 1981 ) und insbesondere tiber das System der Landsteuer ders. (1988).
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die Rolle des Geldes im Warentausch3' zu defmieren. Fiir das Studium
des islamischen Steuerrentland-, iq!ii <-Systems, gibt es eine Reihe
zeitgenossischer Ausfiihrungen in den Chroniken und literarischen
(adab-) Werken. 36 Die modemen Autoren, die sich mit diesen rechtli
chen Aspekten des Wirtschaftsleben beschaftigt haben, waren sich je
doch ausdriicklich oder implizit bewuBt, daB sie mit dem untersuchten
Korpus der Rechtsliteratur zwar Aussagen zur sarl<a-rechtlichen Ver
fassung der Gesellschaft treffen konnten, jedoch nur einen Teil der
Wirtschaftspraxis und der Auswirkungen des Rechtes auf die Wirt
schaft beschreiben konnten. Gerade im Bereich der Abgaben ist die
Diskrepanz zwischen den sarl'a-rechtlich legitimen, von den Rechts
geleluten behandelten Abgaben und den illegitimen Einnahrnen des
jeweiligen Machthabers am groBten.J7 Dies gilt in einem anderen
Mafie auch fur die regionalen Ausformungen des iq!ii '-Systems, eben
so wie fur das konkrete Geld im Warentausch.

Fur das Steuersystem im friihislamischen Agypten hatte Simonsen
neben der Rechtsliteratur auch Papyri-Dokumente zur Verfugung, urn
die Praxis kennenzulemen.38 Udovitch verglich in seiner Studie iiber
die Gesellschaftsformen im islamischen, ~anafitischen Recht das Kor
pus der Rechtsliteratur mit den sogenannten Geniza-Dokumenten,
dem Schriftwechsel der jiidischen Gemeinde von Fus!li!, wahrend des
4.110. bis 8.114. Jahrhunderts.39

Fiir die Untersuchungsregion und -zeit steht kein derartiges Quel
lenkorpus, das sich systematisch auswerten lieBe, zur Verfugung.40
Die Informationen iiber die reale Ausgestaltung der Wirtschafts- und
Fiskalpolitik bilden die in den historischen Quellen iibermittelten
Nachrichten. Die Obermittlung jeder einzelnen von ihnen erscheint
zuHUlig. Dies wird besonders dort deutlich, wo es andere archaologi
sche und numismatische Quellen zum Wirtschaftsgeschehen gibt: bei
spielsweise bei der regional bedeutenden Keramikindustrie von ar-

34 Siehe dazu die Arbeiten Johansens ([ 98[) und ders. ([ 981-[ 982).
3S Brunschvig ([ 967).
36 Vgl. Lambton ([ 969) 53-76; Sat6 ([ 997).
37 Vgl. Johansen (I98[) 262.
38 Simonsen ([ 988).
39 Udovitch ([ 970).
40 Als Foige der Mongoleneinfalle nach Syrien in den Jahren 65811260, 699-700/

[299 und 803/[40[ gibt es keine den iigyptischen vergleichbaren DokumentensammJun
gen aus Syrien. Die mittleren Stiidte J:larran und ar-Raqqa wurden im Verlauf der Mongo
lenkriege ausgeloscht. Die wenigen Dokumente aus dem 3.-4./9-10. Jahrhunden, die beim
Brand der Umayyadenmoschee in Damaskus Ende des 19. Jahrhundens zum Vorschein
kamen, !ragen zu der hier bearbeiteten Problematik leider nichts bei.
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Raqqa oder bei den Besonderheiten des Geldumlaufes. Die erzahlen
den Quellen iibennitteln nieht alle relevanten Infonnationen, sondem
weisen vielmehr erhebliche Lucken auf. Diese im ganzen unbefriedi
gende Quellenlage birgt ein hohes Risiko fur den Bearbeiter in sich zu
irren, da sich die Anzahl der Unbekannten, mit denen er zu rechnen
hat, vervielfliltigt. Ihm obIiegt es deshalb, diese Lucken zu benennen.
Drei Griinde sprachen dafur, trotz dieser Quellenlage diese Fragestel
lungen regional zu untersuchen:

Mit der Auswahl der Untersuchungsregion war eine Grundent
scheidung getroffen und die Wirtschafts- und Fiskalpolitik wurde
als wesentlicher Einflu13faktor fur die Entwicklung der Stiidte iden
tiflziert.
1m Zentrum der Arbeit steht die Entwicklung der Stadte und keine
Gesamtdarstellung des Steuersystems, so dal3 eine Konzentration
auf die Steuerarten, die fur die stadtische Entwicklung wiehtig sind,
legitim erschien.
Durch die detailreiche Erarbeitung des historischen Kontextes ist
eine gewisse Kontrollfunktion bei den Ergebnissen gegeben.
Es gibt bislang keine Arbeit zum Fiskalsystem der Seldschukenzeit
mit einer defmierten regionalen Fokussierung.41

Zu Beginn des Kapitels iiber die Wirtschafts- und Fiskalpolitik wird
daher der sari<a-rechtliche Rahmen skizziert. Dabei werden diejeni
gen Elemente herausgehoben, die fur die stiidtische Entwieklung als
wichtig identiflZiert werden.42

Eine bislang kaum angetastete Quelle fur die Wirtschaftsgeschichte
in der Untersuchungsperiode ist das Geldsystem und der Geldumlauf
Sie spiegeln wirtschaftliche Veranderungen in der Epoche wider. Die
jeweilige Ausdifferenzierung des Geldsystems und der Grad der
staatlichen Kontrolle kann als Mal3stab fur stadtische Entwicklung ge
nommen werden. Auch hier sind die Schriften der Rechtsgelehrten die
einzigen schriftli<;hen Quellen, die sich zusammenhiingend mit dem
Phanomen des Geldes auseinandersetzen. Ausfiihrungen zu Wesen

41 Yusuf (1985) - in seiner Wirtschaftsgeschichte Syriens - ist in der Wahl seiner
Quellen nicht so regional konzentriert wie er behauptet. Wo ihm die Quellen aus der syri
schen Region fehlen, ersetzt er sie durch Angaben aus dem Ia!imidischen Agypten oder
aus der fiiihisiamischen Zeit. Dadurch werden die Wissensliicken im einzelnen nicht
deutlich. Lambton (1968) beschreibt das Steuersystem des ganzen seldschukischen Rei
ches, jedoch mit einem Quellenschwerpunkt im Osten.

42 Zum Beispiel werden nicht aile in der Literatur angesprochenen iq.tii' -Typen dis
kutiert (vg!. Lambton 1968, 1969); stall dessen wird vOn den in der Region verbreiteten
iqtfl '-Modellen ausgegangen, die sich auch in den erziihJenden Quellen wiederfinden. Fiir
die verschiedenen Ausgestaltungsarten wird jeweils auf die Literatur verwiesen.
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und Funktion des Geldes fmdet man vor aHem in den Kapiteln iiber
die sogenannte Almosenabgabe, zakat, die Verkaufe, buyU t, und den
Wechselvertrag, ~arf Einen ersten Entwurf iiber die Konzeption des
Geldes in der islamischen juristischen Literatur erarbeitete Brunschvig
im Jahr 1967. 1m Rahmen der vorliegenden Studie geht es jedoch
nicht urn eine Neubearbeitung des Gesamtkomplexes im Lichte der
neueren Forschung. Da das Thema die wirtschaftliche Entwicklung
der Untersuchungsregion ist, wird die Rechtsliteratur hier zur Be
stimmung der Rechtsnatur der nurnismatisch und archaologisch wahr
nehmbaren geldwirtschaftlichen Phanomene herangezogen. Kronzeu
gen fUr die zeitgenossischen rechtlichen Vorstellungen yom Geld und
Geldsystem sind der J:lanafit al-KasanI (gest. 587/1191), der in
zangldischer Zeit in Aleppo lebte, und der Bagdader Rechtsgelehrte,
Philosoph und Mystiker al-GazaII (gest. 505/1111), der mit seinem
Werk iiber die "Wiederbelebung der Religionswissenschaften" die
herrschenden Zustande kritisierte. AI-KasanIs Rechtswerk behandelt
deutlicher als die anderen Werke seiner Zeit die urnlaufenden Miin
zen, insbesondere den Schwarzen Dirham, und die Rechtsprobleme,
die diese Miinze aufwirft. AI-GazalIs Ausfiihrungen kritisieren das
zeitgenossische Geldsystem unter Beachtung der sari~-rechtlichen

Definition des Geldes. Aufgrund des nurnismatisch-archaologischen
Befundes lassen sich die Probleme, die er anspricht, auch auf das
Geldsystem Syriens und Nordmesopotamiens iibertragen.

Die chronikalische Uberlieferung zum Geldwesen ist liickenhaft
und schweigt iiber wichtige im archaologischen Befund nachgewie
sene Veranderungen des Geldurnlaufes. Die Textstellen beleuchten
jedoch schlaglichtartig bestimmte geldwirtschaftliche Zustande.
Gnmdlegende Bedeutung kommen Ashtors Geschichte der Preise,43
Elisseeffs Epochenbild der Zeit Nur ad-DIn Mal}muds,44 Yusufs Wirt
schaftsgeschichte Syriens4S und lrwins Arbeit iiber das Geldangebot
und die Handelsstrome im 7.113. Jahrhundert46 als Quellensammlun
gen zu. Ihnen fehlt jedoch zur Analyse eine nahere Kenntnis der real
existierenden Miinzen und ihres archaologischen Vorkommens.

Geldurnlauf und Geldsystem lassen sich jedoch mit Hilfe der nu
mismatisch-archaologischen Uberlieferung rekonstruieren. Primare
und - unter Beriicksichtigung numismatischer Quellenkritik - konti-

43 Vgl. Ashtor(1969).
44 Elisseeff(I%7) III, 812-822.
4S Yusuf (1985).
46 Irwin (1980).
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nuierliche Textquelle sind die Miinzen selbst und ihr archiiologisches
Vorkommen als Einzel- und Schatzfunde. Die Behandlung von Fund
miinzen und Schatzfunden als Quellen verlangt andere Methoden als
die Behandlung von Miinzen als schriftlich verfaBte Urkunden. Der
Quellenwert fur die Wirtschafts- und Sozialgeschichte Iiegt nicht in
ihrem Text, sondem in der Kombination von Miinze und ihrer Fund
schicht/-ortJ-region sowie der jeweiligen Zusammensetzung des auf
gefundenen Miinzbestandes. Diese Methoden wurden von der antiken
und europiiisch-mittelalterlichen Numismatik erarbeitet.47 Reinhard
Wolters formulierte vor kurzem fur die Wirtschaftsgeschichte der
Antike, es sei eine Kluft zwischen einer an der Philologie ausgerich
teten Geschichtswissenschaft auf der einen und einer an dem vorgege
benen Material ausgerichteten Nurnismatik auf der anderen Seite zu
iiberbriicken.48 Dies gilt urn so mehr fur die islamische Wirtschaftsge
schichte. Islamische Nurnismatik war an deutschen Universitaten fast
einhundert Jahre zwischen 1896 und 1990 nicht mehr in der For
schung vertreten. Die erwahnte Kluft zeigt sich deutlich bei den oben
erwahnten Studien iiber die Wirtschaftsgeschichte des islamischen
Raurnes. Sie gewinnen ihre 1nformationen aus den Erwahnungen in
den erziihlenden Quellen und verwenden die Miinzen lediglich zur
Illustration. Fiir die Untersuchungszeit komrnt noch hinzu, daB aile
fremden und indigenen Geldsorten miteinander in Konkurrenz standen
und ein GroBteil der physischen Tauschmittel importiert wurden. Da
her hilft auch ein Blick in die zurneist aus dem 19. Jahrhundert stam
menden Miinzkataloge wenig, urn sich iiber die umlaufenden und in
den Quellen angesprochenen Geldsorten zu informieren.

Das zu bearbeitende Quellenkorpus waren die Fundmiinzen Syri
ens und Nordmesopotamiens, von denen nur ein geringer Teil publi
ziert vorliegt. Dazu wurden vor allem diejenigen der Grabung des
Deutschen Archiiologischen Institutes in ar-Raqqa unter der Leitung
von Michael Meinecke49 und der Grabung der School of Oriental and
African Studies in J:larran unter der Leitung von Seton D. Lloyd und
David Storm Riceso bearbeitet. Mit freundlicher Genehmigung durch

47 Zur archaologischen fundauswertung vgl. Gebhardt u. a. (1956); Noeske (1978).
Zu Miinzschatzfunden vgl. Potin (1976).

48 Wolters (1999) 1-8.
49 forschungsaufenthalte September 1991 und Mai 1993. Heidemann (2002b).
so Die Miinzen der Grabung der School of Oriental and African Studies in I:Jarran

wurden in den sechziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts dem Britischen Museum
uberstellt. Sie konnten dort von mir durch die freundliche Untersti.itzung von Geoffrey
King und Venetia Porter im November 1999 und November 2000 bearbeitet werden. Dcr
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Claus-Peter Haase konnten die Fundmiinzen von MadInat al-Far/l:li~n

Maslama sudlich von l:Iarran von mir bestimmt werden. 51 Von beson
derer Wichtigkeit fur den Vergleich mit dem BalIl]-Tal erwiesen sich
die bisher ungenugend bearbeiteten 8.400 Miinzen der danischen Gra
bung in 1:1amah, die ich durch das freundliche Entgegenkommen J0I"
gen Steen Jensen Jens Christian Moesgaard in Kopenhagen untersu
chen konnte. 52 AuI3erhalb des Balil]-Tales wurden vom Verfasser die
Miinzen der Grabung auf der Zitadelle von Aleppo unter der Leitung
von Kay Kohlmeyer und Wahid Khayyata53 , von Qinnasrln unter der
Leitung von Claus-Peter Haase, Donald Whitcomb und Marianne Bar
rucand54, des Akkar-Surveys von Karin Bartl55 und von Tall Knedig
im ijabiir-Gebiet unter der Leitung von Lutz Martin56 zur Publikation
vorbereitet. Rudiger Gografe stellte mir freundlicherweise Aufuahmen
der Miinzen von Isrlya siidlich des Euphrats und Alexandrine Guerin
diejenigen ihrer Sondage von Msayke in Siidsyrien zum Studiurn zur
Verfiigung. Dariiberhinaus konnten wahrend der achtziger Jahre des
vergangenen Jahrhunderts etwa 20.000 islamische Miinzen aus Syrien
untersucht werden, die teilweise in einer Fotokartei erfaJ3t werden
konnten. Zusammen mit den bislang publizierten Grabungsmiinzen in
Nordsyrien und dem Euphratgebiet aus oeMs57, (Ain Dara58, Antio-

erste Aufenthalt war mir mit freundlicher materieUer Unterstiitzung der Friedrich-Schil
ler-Universitiit Jena moglich. Heidemann (2002c).

51 Forschungsaufenthalt in ar-Raqqa Juli, August 2001. Die Ergebnisse werden der
zeit fur die Publikation vorbereitet.

52 Hammershaimb - Thomson (1969) 165f, Nr. 827-Il52. Die Grabung der diini
schen Fondation Carlsberg auf dem ZitadeUenhiigel in l:Iamah von 1931 bis 1938 ergab
die grallle Menge an islamischen Fundmiinzen von einem art, iiber 8.400 Exemplare. Sie
sind ein genauer Spiegel des Kupfergeldumlaufes in der Stadt l:Iamah, insbesondere vom
5.111. Jahrhundert bis zur Erobenmg von Timiir im Jahr 803/1401. Ein Teil der Miinzen,
1.256 Stiick, wurden von E. Hammershaimb und Rudi Thomson katalogisiert und 1968
publiziert. Insbesondere fur die islamischen Miinzen stellt es nur eine vorliiufige Arbeit
dar, da in den vierzig Jahren, die scit der Bearbeitung vergangen sind, die islamische
Numismatik in der Materialkenntnis erhebliche Fortschritte gemacht hat. Wiihrend eines
dreitiigigen Studienaufenthaltes in Kopenhagen im November 1998 war es mir maglich,
das von Hammershairnb publizierte Material fur das II. bis 13. Jahrhundert durchzusehen
und wesentliche Anregungen zu dem Kapitel fiinf zu erhalten. Die wissenschaftliche Be
arbeitung dieses Fundkomplexcs stellt cin Desidcrat dar. Der Forschungsaufenthalt wurde
freundlich von der Friedrich-SchiUer-Universitiit Jena unterstiitzt.

53 Forschungsaufenthalt in Aleppo September 1999.
54 http://www.france.diplomate.fr/culture/francelarcheologielhadir_qinnasrinl

materiellmatericl.html (Dezember 2001).
55 Heidemann (1999).
56 Die Fundmiinzen von TaU Kned.ig im Verhiiltnis zur lokalen Geschichte. Lutz

Martin - E. K1cngel-Brandt (Hrsg.): Tall Knedig (im Druck).
57 Morrisson (1980).
58 ~airafi (1960); Claudia Sode in Abu 'Assaf (1996).
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ehia59, aus dem Gebiet des mittleren Euphrats in Balis60, in ar-Ru~afa61

und in ar-Ra4ba62 stellen diese Miinzen ein diehtes Raster fur die Re
konstruktion des Geldwnlaufes von Nordsyrien und dem westliehen
Nordmesopotamien dar.

Zwn Sehlul3 bleibt die Frage: Wenn man von einer Verbesserung
der wirtsehaftliehen Situation in der Untersuehungszeit ausgeht, wie
will man wirtsehaftliehes Waehstum oder eine wirtsehaftliehe Erho
lung der SHidte bestimmen? Mit der Analyse der Fiskalpolitik ist nur
ein Instrument der Wirtsehaftspolitik und mit dem Geldsystem nur ein
Instrument des wirtsehaftliehen Austausehes besehrieben. Zwar HiBt
sieh aus ihren Veranderungen wahrend der Zeitlaufte einiges tiber das
Wirtsehaftsgesehehen ablesen, aber man hat noeh keine Daten, ob sieh
die Wirtschaft tatsachlieh erholt hat. Viele Ansatze, die sich aus mo
demen volkswirtschaftliehen Modellen ableiten lassen, sind aufgrund
der Quellenlage nieht anwendbar, da sie zu voraussetzungsreich sind.
Diese Voraussetzungen betreffen die grundlegenden wirtsehaftliehen
Informationen tiber Preisreihen, Lohne, Bevolkerungszahlen, Handels
strome usw. Preisversehiebungen und ahnliches lassen sieh aber fUr
die Untersuchungsperiode nicht rekonstruieren.

Anstatt aufgrund von abstrakten Daten zu einer eigenen Bewertung
der Situation zu gelangen, lassen sich die beilaufigen Einschatzungen
der schreibenden Zeitgenossen oder zeitnahen Chronisten tiber die
wirtschaftliche Lage, wie Teuerung, Rtickgang der Landwirtschaft,
Aufsehwung des Handels und iihnliches mehr, als Substrat der Wahr
nehmung der wirtsehaftliehen Situation und der Richtung ihrer Ent
wicklung nehmen und zu einem Gesamtbild tiber die wirtschaftliche
Entwicklung zusammenfiigen.

VI. Der Aujbau der Studie

Die Studie gliedert sieh in seehs Kapitel. Am Anfang jedes Kapitels
und Unterkapitels fmdet sich ein zusammenfassender Oberbliek. Am
Ende jedes Kapitels werden die wichtigsten Entwicklungen und Fak
toren fur die Entwieklung der Stadte des Balil)-Tales und der Untersu
chungsregion restimiert. Nacb dem Einleitungskapitel skizzieren das
zweite und dritte Kapitel die politische Entwieklung in der Region von

59 Waage (1952) und Miles (1948a).
60 Hennequin - 'Uss (1978).
61 Mackensen (1984); Ilisch (1996).
62 Negre(1980-1981).
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der Zeit der beduinischen Vorherrschaft bis zur zangIdischen Neuord
nung. Diese beiden Kapitel bilden die Basis der Untersuchung. Die
Geschichte der SHidte des BalIb-Tales wird jeweils in die groBen poli
tischen Auseinandersetzungen der Zeit eingeordnet, dem byzanti
nisch-fatimidischen und dem seldschukisch-frankischen Konflikt. In
nerhalb des Textes werden als Exkurse jeweils die nurnismatischen
Urkunden ediert und besprochen. Die Daten zur Herrschaftsgeschichte
von ar-Raqqa und J:larran werden, ohne den Textflu13 zu unterbrechen,
hervorgehoben. Die Kapitel vier und fOOf beschaftigen sich unter ver
schiedenen Aspekten mit den okonomischen Entwicklungen, mit der
Wirtschafts- und Fiskalpolitik der Seldschuken sowie mit der Geld
wirtschaft. Kapitel sechs faBt die wichtigsten Ergebnisse zusammen,
ohne aile Zwischenergebnisse zu wiederholen. 1m einzelnen:

Kapitel 1 ist die Einleitung.
Kapitel2 handelt von der beduinischen Vorherrschaft im BaIIb

Tal. Es beginnt mit dem Niedergang der Diyar MU9ar unter den J:lam
daniden. Durch die Einwanderungswelle von Beduinen der arabischen
Halbinsel nach Nordsyrien und Nordmesopotamien im 10. Jahrhun
dert wurde die seBhafte Bevolkerung zuriickgedrangt und die Stadte
wurden voneinander isoliert.

Kapitel3 beschaftigt sich mit der Geschichte des BaIIb-Tales zwi
schen Seldschuken und Kreuzfahrern und den Veranderungen des po
litiscben Rahmens, die den Wiederaufstieg der SHidte einleiteten. Die
seldschukische Herrschaft gab Syrien und Nordmesopotamien eine
geregelte politiscbe Struktur zuriick, die sowohl den groBen als auch
den mittelgroBen Stiidten sowie deren wirtschaftlichem Hinterland
eine dynamische Entwicklung erlaubte. Aufgrund der politischen
Trennung des BalIb-Tales in einen nordlichen seldschukischen und
einen siidlichen ~qailidischen Bereich konzentrieren sich die Ab
schnitte V bis X auf die Gescbehnisse in und urn J:larran, wiihrend XI
die Entwicklung von ar-Raqqa in den Fokus nirnmt.

Kapitel4 untersucht die Wirtschafts- und Fiskalpolitik der Seld
schuken und ihren Beitrag zur Renaissance der SHidte. Es wird die Be
deutung des Steuerrentland-Systems, der iq!ii <s, die den europiiischen
Lehen iihnlich sind, fur die Entwicklung der Region herausgestellt:'"
Die Steuerpolitik schopfte den Fernhandel und den sHidtischen Markt
ab, so da13 die jeweiligen AmIre an deren Forderung interessiert wa
ren. MaI3nahmen zur Peuplierung von Wiistungen werden behandelt.

Kapitel 5 analysiert das Geldsystem anhand der Fundmiinzen und
der Hinweise in den literarischen Quellen. Insbesondere wird das



ZWEI PEHLENDE JAHRHUNDERTE 25

Kleingeldproblem und die Regionalisierung des Geldumlaufes her
vorgehoben.

Kapitel 6 faBt die Ergebnisse der Gesamtstudie kurz zusammen
und bewertet sie.





KAPITEL ZWEI

DIE HERRSCHAFT DER BAND NUMAIR
UBER DIE STADTE DES BALIlj-TALES

I. Die Erosion des 'abbiisidischen Staates

Der Hohepunkt wirtschaftlicher und kultureller Entfaltung in der Re
gion des Balib-Tales lag in der spaten Umayyaden- und friihen tab_
basidenzeit im 2.-3./8.-9. Jahrhundert. Die Umayyaden bauten das Be
wasserungssystem aus und hatten in ar-Ru~afa siidlich von ar-Raqqa
und in l:Iarran im Norden des BaIIb-Tales ihre Residenzen. Haruu ar
Rasid erweiterte die Doppelstadt ar-Raqqalar-Rafiqa zu seiner Palast
stadt und seinem Regierungssitz sowie zur groBten Metropole des is
lamischen Reiches westlich von Bagdad. Was Nisapiir fur den Osten
des Reiches war, stellte ar-Raqqa fur den Westen dar. Bedeutende
Dichter, Philosophen, christliche Theologen, l:Iadi!-Gelehrte, islami
sche Juristen und Naturwissenschaftler kamen aus oder wirkten in ar
Raqqa und in 1:1arran. Die Prosperitat der Region ist noch heute an
vielen archliologisch nachweisbaren Siedlungen aus dieser Zeit ables
bar. Eine vergleiehbare Dichte an Ortschaften wurde auch in der
zweiten Bliitezeit der Region unter den Zangiden und AyyfJbiden im
6.-7.112.-13. Jahrhundert nieht wieder erreicht. 1

1m Veriauf der zweiten Hlilfte des 3./9. lahrhunderts verlor das
tabbasidische Zentralreich die Fahigkeit, sein wiehtigstes Machtin
strument, eine Armee, die in ihrem Kern aus Militarsklaven und Frei
gelassenen bestand, zu finanzieren. 2 Auf der Einnahmeseite verior es
das silberreiche zentralasiatische Transoxanien und das fruchtbare
Ijurasan an die Samaniden. Das reiche Agypten ging an die Gouver
neursdynastien der Tuliiniden und spater die der Ibsididen verloren.
Gleichzeitig wuchsen die militlirischen und gesellschaftlich-religiosen
Probleme: 1m Siidirak rebellierten die schwarzen Sklaven, die Zang.
Bald folgte der machtvolle Angriff der si(ltischen Qarmaten von Bal).
rain, der sowoW Nordmesopotamien als auch Syrien in Mitleiden-

1 Bartl (1994a) 237-245.
2 Zu dem Prozel3 der Erosion des (abbasidischen Reiches vg!. Ashlar (1976) 115

167; Bikhazi (1981).
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schaft zog. In Aserbeidschan gewann die Gouverneursdynastie der
Sagiden an Autonomie. Auch die turkmenischen Militarsklaven ent
wickelten sich zu einem destabilisierenden Faktor. Gleichzeitig sank
das Steueraufkonunen der noch Bagdad unterstehenden Provinzen.3

Der Machtverlust des tabbasidischen Reiches seit dem zweiten Drittel
des 3.19. Jahrhunderts wirkte sich auf die Diyar Mu<:iar und deren
Hauptstadt ar-Raqqa aus. In der Zeit der Kampfe der tAbbasiden mit
den Ttiliiniden zwischen 264/877-8 und 280/893-4 und im nachfol
genden Jahrzehnt mit den Qarma!en sowie spater in den Kriegen der
Oberemire (sg. amlr al-umarii) urn die Vorherrschaft im Reich in den
320/930ern blieb die Hauptstadt der Diyar MuC;iar ar-Raqqa/ar-Rafiqa
zwar urnkampfte, doch stark befestigte Garnisonsstadt an der Naht
stelle zwischen dem agyptisch-syrischen Machtbereich und dem
tabbasidischen Irak. Seit dem Ende des 3.18. Jahrbunderts wurde die
sltltische Propaganda der ismatllitischen Fa!imiden von Nordafrika
aus inuner machtvoller. Die fatimidische Arrnee eroberte im Jahr
358/969 Fus!a!. Durch die Errichtung eines sl'ltischen Kalifats in
Kairo bestritten Ismatlliten auch den formalen Anspruch des sunniti
schen Kalifen in Bagdad auf die Fiihrung in der islamischen Welt.

In dieser militiirischen Lage fOrderten die tAbbasiden die f:lam
daniden.4 Dies war der ftihrende Klan der Banti Taglib, eines arabi
schen Stanunes, der seit alters her in Nordsyrien und Nordmesopota
mien ansassig war. Die Kalifen iibertrugen ihnen die Macht in der Re
gion. Die f:lamdaniden sollten ein loyales Gegengewicht zu den Ibsldi
den im Siidwesten, den wiedererstarkten Byzantinem im Norden und
den weitgehend selbststiindigen und aus der Kontrolle der tAbbasiden
geratenen turkmenischen Heerfiihrem im Irak aufbauen. Die Streit
macht der f:lamdaniden bestand zu wesentlichen Teilen aus rekrutier
ten Beduinen, deren Interesse Beute war. 5 Die tAbbasiden brauchten
daher fur die militarischen Leistungen der f:lamdaniden und ihrer Be
duinen nicht mit knapper werdenden Steuergeldem aus der Staats
kasse zu bezahlen. Dafur nahmen sie SteuereinbuJ3en aus diesen kaum
noch zu kontrollierenden reichen Provinzen, Nordsyrien und Nord
mesopotamien, hin. Die f:lamdaniden begannen, sich riicksichtslos an
den ihnen unterstellten Provinzen zu bereichem und verwiisteten die
ehemalige Kornkanuner6 fur die Versorgung Bagdads und des Irak.

3 Ashtor (1976) 63-65.
4 Zur Geschichte unter den l:Iamdaniden vgl. Canard (1953) und Bikhazi (1981).
5 Zur Struktur der ~amdanidischenAnnee vgl. McGeer (1995) 229-246.
6 Vgl. Ashtor (1976) 42.
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Dies ennoglichte ilmen ihre von den Dichtem geriihmte Freigiebigkeit
und Hofhaltung. Mit der Eroberung der Diyar MUQar durch die J:lam
daniden im Jahr 330/942 verlor die Stadt ar-Raqqalar-Rafiqa ihre
Stellung als beherrschende Militiirbasis in der Region. Saif ad-Daula
<AlI ibn J:lamdan (reg. 333-356/945-967) konzentrierte seine Anstren
gungen auf den Ausbau seiner Residenzstadte Aleppo und Mayyatari
qIn. Sein Bruder und nomineller Oberherr Nii.?ir ad-Daula J:lasan (reg.
330-358/942-969) machte die Stadt Mosul zu seinem Herrschaftszen
trum. Ar-Raqqalar-Rafiqa blieb wegen ihrer strategischen Lage als
Tor zur Vorherrschaft in Nordmesopotamien weiterhin zwischen den
verwandten, aber nun rivalisierenden Herrschem von Mosul und
Aleppo urnkampft.

Die militiirischen Auseinandersetzungen wirkten sich driickend auf
die landwirtschaftliche Produktion aus. Dies ist, trotz der methodi
schen Probleme beim Vergleich historischer Daten, an dem Steuer
aufkommen in den Diyar MUQar ablesbar.7 In der ersten Halfte des
3./9. Jahrhunderts lag nach Ibn Ijurradagbih (gest. urn 244/848) das
agrarische Steueraufkommen (bariig) der Diyar MUQar bei 5,6 Millio
nen Dirham.8 Dagegen meldet Ibn al-Faqih (gest. nach 290/903) zurn
Ende des 3./9. Jahrhunderts nur ein Gesamtsteueraufkommen (bariig)
aus der Landwirtschaft der Diyar MUQar von insgesamt 2,857 Millio
nen Dirham. Auch der Unterschied zwischen ar-Raqqalar-Rafiqa und
der nordlichen Region der Diyar Mm.lar ist auffallend. Sie sind Beleg
fur den Niedergang ar-Raqqalar-Rafiqas. Ibn al-Faqih nennt 160 tau
send Dirham fur ar-Raqqa und 57 tausend fur ar-Rafiqa und den an
grenzenden Bezirk ar-Rawab19 im Vergleich zu 740 tausend fur J:lar
ran, 1,3 Millionen fur ar-Ruha' und 600 tausend Dirham fur Sariig im
Norden der Diyar MuQar. lO Schon fur die 320er/930er Jahre ist eine
deutliche Beeintrachtigung der stadtischen Entwicklung, gespiegelt in
der Miinzpragung, zu beobachten. 1m Jahr 323/943-5 endet die konti
nuierliche Miinzproduktion in ar-Rafiqa und J:larran. Ab den 330er/

7 Der Vergleich zwischen beiden folgenden ZaWen ist insofem statthaft, als daB der
gleiche Dirham diesen ZaWen zugrunde liegt. Dies ist deutlich daran, daB sich Dirhams in
Schatzfunden aus der ersten und der zweiten Hiilfte des 3./9. Jahrhunderts vermischt fm
den; vg!. Ilisch (1990) 126-128, mit der Auflistung von vier Schatzfunden aus der (Jazfra.
Zur Finanzkrise allgemein sowie zu den okologischen Foigen: Jacobsen - Adams (1958)
1257; Adams (1965) 84-106; Waines (1977).

8 Ibn ljurradagbih, Masalik, 73f. Bikhazi (1981) 173.
9 Ar-Rawabf gehor! nach Yaqut, Buldiin II, 826, den Banu Tamfm und wird zu den

Bezirken (nawiilJi) von ar-Raqqa gerechnet.
10 Ibn al-Faqlh, Mubta~ar, 136. Vg!. auch zur Steuerentwicklung in Nordmesopota

mien Ashtor (1976) 173.
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940er lahren werden nur noch sporadisch Miinzen in ar-Raqqa/ar
Riifiqa und in J:Iarran jeweils nur mit wenigen Stempeln ausgepragt.11

1m spaten 4./1O. lahrhundert iiberschnitten sich urn das Bal"Q}-Tal
herum die Interessenspharen der GroBmachte, der Byzantiner in Ana
tolien, der Fa!imiden in Agypten und Syrien sowie der Biiyiden im
Irak. 1m friihen 4./10. lahrhundert war es zu einer neuen Einwande
rungswelle qaisidischer Silimme von der arabischen Halbinsel nach
Nordsyrien und Nordmesopotamien gekommen, deren Ursachen bis
lang noch nicht erforscht sind: 12 die Banii <UqaiI13 , die Banii Kilab l 4,
die Banii Qu§airl5 und die Banii Nurnairl6• Auch die kurdischen Stam
me im Norden begannen sich zu formieren.l 7 Den J:larndaniden und
den in diesem Raum seit altersher ansassigen Banii Taglib entglitt
langsarn die Kontrolle iiber die neueingewanderten Stamme. 1m Ge
genzug gewannen die lokalen arabischen und kurdischen Stammesver
bande an politi scher Macht. Zentrurn ihrer Macht blieb die /:til/a, das
nomadische Zeltlager, auch wenn ihnen formal die Herrschaft tiber
Stadte iibertragen worden war. 18

Das Muster, welches Lindner fur das Wachsen und den Machtzu
wachs von historischen Stammen zeichnet, scheint auf die nomadi
schen Staatenbildungen dieser Zeit, des Emirats der Marwaniden, der
Banii Kiliib, <Uqail und der Banii Numair, zuzutreffen. Die Stamme
fmden unter Bedrohung zusarnmen, werden starker, und schlieBlich
hat die nomadische Grenzbevolkerung die Wahl zu treffen, welchem
Stamm sie angehoren will. Erfolgreiche Stamme haben viel Zulauf.
Der Zerfall der Stammesmacht verlauft nach dem urngekehrten Mu
ster, wie in Kapitel drei zu zeigen sein wird. le nach Bedrohungssitua
tion und geopolitischen Nachbam entwickelten sich die Stamme und
ihr Verhaltnis zu den Stadten und GroBmachten verschieden: 19

Den Marwaniden gelang es, die kurdischen Stfunme in den Diyar
Bakr zu organisieren. 1m Unterschied zu den arabischen Stammen

11 Siehe Kapitel fiinf, Anm. 28.
12 Allgemein zu den nomadischen Einwanderungen vg!. Cahen (1973) insb. 97.
13 Kennedy (1986a) 396f.
14 zakkar (1971) 67-71.
15 Levi della Vida, G.: Ku~ayr. In: EI2 V, 526; Degener (1987) 8, 19f.; Bianquis

(1986) 125£.; ders. (1989) 459, 607. Ibn al-'Adim, Bugya I, 551£.
16 zakkar (1971) 69-73; Bikhazi (1981) 136; Degener (1987) 18-24.
17 Ripper (2000) 109-116.
18 Vg!. Busse (1969) 398-401; Sievers (1979); Bianquis (1991); Kennedy (1991). Der

ProzeJ3 der Erosion der 'abbasidischen Macht iiber Nordsyrien und Nordmesopotamien
wird im Detail von Bikhazi (1981) ana1ysiert.

19 Lindner (1982), insb. 700.
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waren die Marwaniden wesentlich stiidtischer orientiert. Sie hatten
ihre Maehtbasis in der ehemaligen l)amdanidisehen Hauptstadt
Mayyarariqrn. Die zweite Grol3stadt in ihrem Herrsehaftsbereieh,
Amid, blieb im lnnem autonom, doeh sie erkannte die Oberhoheit
der Marwaniden an und wurde von ihnen fiskaliseh abgesehopft.
Die potentielle Bedrohung fur die Marwaniden kam von Seiten der
Byzantiner, ihren faktisehen Oberherren und den Biiyiden, die die
formale Oberhoheit iiber die Marwaniden hatten.

- Die Banii Kilab wanderten naeh Nordsyrien ein. Ihr f'iihrender Klan
waren die Mirdasiden. Naeh dem Ende der l:Iamdaniden besetzten
sie die reiche Femhandelsmetropole Aleppo, die sie fiskaliseh ab
sehopfen konnten. Ais Verbiindete der Byzantiner, bei gleiehzeiti
ger Anerkennung der formalen fatimidisehen Oberhoheit, gelang es
den Mirdasiden in dieser Grenzsituation, Byzantiner und Fatimiden
erfolgreieh gegeneinander ausZllspielen.

- Die Banii (Uqail in den Diyar RabI(a waren Verbiindete der Biiyi
den und erkannten formal deren Oberherrschaft an. Die (Uqailiden
pal3ten sich dem biiyidisehen iq!ii <.. (Steuerrentland-) System gut an.
Ihre politisehe Funktion fur die Biiyiden lag darin, die Kurden und
kurdisehen Marwaniden in Schach Zll halten. Nomaden wurden in
diesem Fall gegen Nomaden eingesetzt. Ebenfalls besal3en die Banii
(Uqail die grol3e Handelsstadt Mosul und die Stadt Na~Ibrn, die sie
fiskaliseh absehopfen konnten.

- Die Banii Numair lebten an der Grenze des byzantinisehen Herr
sehaftsbereiches in den Diyar Mu~ar. Sie besaI3en weder einen
iiberregional bedeutenden Ort, noeh eine bedeutende "sel3hafte"
Macht, die sie unterstiitzte oder dauerhaft instrumentalisierte, wie
die Biiyiden, Byzantiner oder Fatimiden es mit den anderen Stam
men taten. Die Banii Numair beherrschten nur die mittelgrol3e Stadt
l:Iarran und zeitweise die Stadt ar-Raqqa. Der Stamm entwiekelte
sieh im Wechselspiel von Stadt und Steppe im BalIl].-Tal anders als
die benaehbarten Banii Kilab oder die Banii (Uqail.

II. Historische Quellen und Stand der Forschung zu den Banu Numair

1m GesehiehtsversHindnis der Historiker des Mittelalters entstanden
nur drei staatsbildende, beduinisehe Dynastien (daula)20 auf den

20 Rosenthal, F.: Dawla. In: EI2 II, 177f.
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Triimmem des ~amdanidischen Emirates21 , die der Mirdiisiden22 , die
der <Uqailiden23 und die der kurdischen Marwaniden24 • Ibn Ijaldiin
schrieb am Anfang des 15. lahrhunderts, am Ende jenes Prozesses, in
dem sich dieses Geschichtsbild formte:

[...] dies sind die drei Staaten, nur sie gingen aus ihrem [der l:Iam
daniden] Staat hervor und machten sich £rei von ihm.25

Die von Ibn Ijaldiin in eigenen Abschnitten behandelten beduinischen
Herrschaftsfamilien erfuhren daher schon friih im 19. lahrhundert
monographische Behandlung - zu einem Teil auf der Grundlage von
Ibn Ijaldiin. Die Nurnairiden dagegen wurden sowohl in den literari
schen Quellen als auch in der Forschungsliteratur nur am Rande be
trachtet. Die Frage nach dem Abgrenzungskriterium von beduinischer
Staatenbildung ist problematisch.26 Das Kriteriurn fur die in dieser
Arbeit zugrunde gelegte Defmition von Staat oder, urn mit Ibn ijaldiin
zu sprechen, staatsbildender Dynastie (daula) sind die Symbole staat
licher, das heillt urbaner, Herrschaftsrepasentation: Die Namensnen
nung des Herrschers auf Miinzen (sikka) und in der Freitagspredigt
(bu!ba) als Herrschaftsbeweis. Diese Kriterien erfiillen die Banii Nu
mairY Sie haben diese Zeichen mit den von Ibn Ijaldiin genannten
beduinischen Herrschaftsfamilien gemeinsam und sie trennen sie von
anderen machtigen beduinischen Klans, deren Anfuhrer nicht in sikka
und bu!ba genannt werden. Dariiber hinaus verweist die Errichtung
und Pflege von stadtbildpragenden Gebauden, die mit Inschriften auf

21 Zur Geschichte der f:lamdaniden: Freytag (1819); ders. (1820); ders., Loemanni,
Fabulae et fragmentum quaedam historiea, Bonn 1822 (nieht eingesehen); Freytag (1856
1857). Freytags Arbeiten basieren aile auf der Chronik von Ibn al- 'Adlm, Zubda. Canard
(1953) und ders.: !:iamdanids. In: Ef III, 126-131.

22 Ibn l:.Ja Idfm, 'Ibar IV, 271-275. Eine zusammenhangende Gesehiehtsdarstellung
findet sieh schon bei Ibn al-'Adlm, Zubda I, 225-297; II, 7-70; Ibn al-AFr, KamiIIX, 159
165 und Abu I-Fida', Mubta~r II, 140-142; Ibn al-Wardl, Mu1Jta~r I, 449-452. Die fiii
heste Arbeit tiber die Mirdasiden stammt von Johannes Joseph Mtiller (1830).

23 Ibn l:.Jaldfm, 'Ibar IV, 254-271. Tiesenhausen (1859); Kay (1886).
24 Ibn l:.Jaldfm, 'Ibar IV, 315-321; Ibn al-Azraq, Taril}, ed. 'Awa<,i. Amedroz (1903).
25 Ibn l:.Jaldfm, 'lbar IV, 315 ([...] hiit/ihi d-duwalu !-!aliifU innamii naia'at wa

tafarragat ~n daulatihim).
26 Vgl. die Dislrussion bei Lapidus (1990).
27 Die Banu Numair setzten sieh aus Untergruppen wie den Banu Wa!!iib, den Banu

Qa~n (vgl. Ibn al-'Adlm, Zubda I, 243; Ibn al-'Adlm, Bugya I, 553), den Banu 'U~ir (Ibn
~addad, A'iaq III, III) und den Banu !:iari! (Ibn a1-'Adlm, Bugya I, 553) zusammen. Der
Begriff BanG Numair wird hier entsprechend dem Gebraueh in den Quellen sowohl fur
den Fiihrungsklan, den BanG Wa!!iib, als aueh fur den Gesamtstamm verwendet. In den
Kompendien werden die Banu Qa~n nieht als Untergruppe genannt; vgJ. NuwaiJi,
Nihaya II, insb. 336f.
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ihre Stifter verweisen, auf den Willen zu urbaner Herrschaftsrepra
sentation. Dieser Wille, die Moglichkeit oder Fahigkeit dazu, ist wah
rend des Untersuchungszeitrawnes bei den Fiihrem der Numairiden
unterschiedlich stark ausgepragt. Die Herrschaft der Numairiden uber
die Stadte war nicht kontinuierlich.

Das Herrschaftsgebiet der Nwnairiden lag abseits der grol3en Zen
tren der Region. Sie fmden daher in den Chroniken der in Damaskus,
Antiochia, Aleppo und Mosul lebenden Chronisten, wie Ibn al
QalanisI, Ya~ya al-An~iikI, al-<~ImI, Ibn Saddad2& und Ibn al-A!Ir nur
gelegentliche Erwahnung. Die syrisch-aramaisch und armenisch ver
fal3ten christlichen Chroniken der Region, die anonyme von 1234, die
von Michael dem Syrer, Barhebraus und Matthaus von Edessa geben
uber diese Zeit kawn zusatzliche Infonnationen oder sie beruhen auf
arabischen Berichten.29 Wichtiger sind einige der arabischen Autoren,
die deswegen eine besondere Beachtung verdienen, da sie heute verlo
rene Chroniken verarbeiteten, sowie die Autobiographie des fa~irnidi

schen Agenten in Nordmesopotamien al-Mu'ayyad fi d-Dm:

Der Bagdader Sib~ ibn al-Gauzi (gest. 654/1256) nutze fur sein Ge
schichtswerk Midit az-zaman fi tarib al-a )ian die verlorenen
Schriften der Bagdader Beamten und Historikerfamilie a~-~abi'.

Fur das 4.110 Jahrhundert fmden sich Abschnitte aus dem Ge
schichtswerk von Abu Is~aq IbrahIm a~-~abi' (gest. 384/994). Fur
die Jahre 448-479/1056-1086 zitiert er fast wortlich das Geschichts
werk eines anderen Bagdader Gelehrten, Abu l-l:Iasan Mu~arnmad

ibn Hilal a~-~abi', bekarmt als Gars an-Ni<ma (gest. 480/1088). Abu
Is~aq IbrahIm und Gars an-Ni<ma hatten als Mitglieder der Religi
onsgemeinschaft der ~abier von l:Iarran auch immer die Verhalt
nisse im Heirnatort der Familie irn Blick.30

2& Ibn Saddads topographische Geschichte der Orte Syriens und Nordmesopotamiens
ist fur die Regionalgeschichte problematisch. Er kompilierte aus den annalistischen Wer
ken die Regionalgeschichte einzelner Orte. Dun standen weitgehend die auch heule 00
kannlen Quellen zur Verfiigung. An mehreren Slellen scheint es, daB er plausible Extra
polierungen OOkannter Zustiinde vornahrn, urn die Uberlieferungsliicken zu schlieBen.
Dieses Verfahren zur Rekonstruktion von Geschichte mindert in Zweifelsfallen den Quel
lenwert der A'iaq. Auf diese Faile wird jeweils gesondert hingewiesen. Vg!. A.-M. Edde
Terrasse: Introduction. In: Ibn Saddad, A'laq U2, xxviii-xlv.

29 Allgemein ZlI der Quellenlage fur die Gazira in der friihislamischen Zeit und die
gegenseitigen Abhangigkeiten der Quellen siehe Robinson (1996).

30 Sevim in Sib! ibn al-Gauzi, Mirat, ed. Sevim, 1-35 (tiirk.); zakkar (1971) 34.; Ca
hen, C.: Ibn al-Qiawzi, Si~. In: El2 III, 752f.; de Blois, F. C.: ~abi'. In: Ef VllI, 674f.;
Yazbeek, in Sib! ibn al-Gauzi, Mir'at, iibers. Yazbeek, 16-24; Rassi (1987) iiif.
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Der Aleppiner Ibn al-tAdIm (gest. 660/1262) benennt zwar in sei
nem Werk Zubdat al-J:talab min tiirib lfalab keine QueUe fur die
reichhaltigen Informationen zu den Numairiden, jedoch ist zu ver
muten, daB er sie dem Tiirib lfarriin entnahm, den er in seinem
biographischen Lexikon Bugyat a!-!alab fi tiirib lfalab mehrmals
fur Personlichkeiten des 6./12. Jahrhunderts zitiert. Der Tiirib lfar
riin wurde von Abu I-M~asin ibn Salama ibn ijalifa al-J:larranI
(gest. nach 624/1226-7) verfafit und ist heute als Gesamtwerk verlo
reno Es war eine Fortsetzung (talani/a) einer anderen heute verlore
nen Chronik der Stadt J:larran, die von dem Rechtsgelehrten Abu !
lana' J:larnmad ibn Hibat Allah ibn J:larnmad al-J:larranI (gest. Qu 1
J:ligga 598/Aug.-Sept. 1202) verfaf3t wurde. J:larnmad ibn Hibat
Allah war Kaufmann (tiigir) sowie J:ladI!- und Korangelehrter (lzii
fif). Seine Tatigkeit als Fernhandler erlaubte ibm weite Reisen zu
den bedeutendsten Gelehrten seiner Zeit. In Alexandria lief3 er den
Tiirib ar-Raqqa des QusairI lesen. Ibn al-tAdIm hatte sich eine Ab
schrift der Originalhandschrift des Werkes von Abu I-M~asin an
gefertigt, die sich im Besitz des J:larraner Predigers (al-ba!ib) Saif
ad-DIn Abu Mu.l:tammad tAbd al-GanI ibn MuJ:tarnmad ibn TaimIya
befand, eines Angehorigen der beriihrnten J:larraner Gelehrtenfami
lie.31

- Ibn al-tAdIm und ag-QahabI (gest. 746/1345-6) erwahnen noch eine
weitere heute verlorene Chronik, die sie einsehen konnten: Es ist
al-Istifhiirfi tiirib 'alii a.s-suhiir des Qft4I von J:larran Abu I-Qasim
tAil ibn MuJ:tammad ibn AJ:trnad as-SirnnanI (gest. RabIt I 493/Jan.
Feb. 1100). Die iiberlieferten beiden Passagen betreffen allerdings
keine Vorgange in J:larran, so dafi ihr Einfluf3 auf Ibn al-tAdIm und
ag-QahabI nicht einzuschatzen ist.32

- AI-Mu'ayyad fi d-DIn as-SirftzI (gest. 470/1 078) verfafite eine Au
tobiographie als Rechenschaftsbericht seiner Tatigkeit als fli!imidi
scher Agent und Propagandist (dii "11 in Syrien und der GazIra wah
rend des Aufstandes von al-BasasIrI in den Jahren 448/1056 bis

31 Eine lUlVollstiindige ZusamrnenstelllUlg der Passagen aus diesem Werk fmdet sich
bei I~san 'Abbas (1988) 167-174. Ibn al-'Adim, Bugya IV, 1582; VI, 2907. Sa!]awi, l'lan,
iibers. Rosenthal, 466, Anm. 6. Cahen (1940) 36, Anm. 12. Zum Werk von Abu !-Tana'
J:lamrnad ibn Hibat Allah al-J:larriini: Ibn al-'Adirn, Bugya I, 82; III, 1294£., 1298, 1533;
V, 2299, 2388; VI, 2916-2920 (Biographie); I)ahabi, Tiiril) 591-600, 346f.; Abii Sarna,
I)ail, 29£.; Sa!]awi, I'liin, iibers. Rosenthal, 466, Anm. 5 (zum Tiirib ar-Raqqa). Cahen
(1940) 36, Anm. 11. Siehe auch Kapitel drei, Abschnitt 1X.3, Anm. 355.

32 Ibn al-'Adim, Bugya V, 2498£.; I)ahabi, Siyar XV, 322. Siehe zur Biographie von
Ibn as-Simniini: Qurasi, Gawiihir U, 605-610. ~siin 'Abbas (1988) 77-80; Brockelrnann,
GAL GI, 374; SI, 639. Siehe auch Kapitel drei, Abschnitt 11.1, Anm. 14, 15.
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451/1059. Er bietet daher wesentliche Einblicke in die Struktur und
Politik der Banii Numair.33

Max von Oppenheim34 unternahm im Jahr 1939 als erster eine Be
standsaufnahme der Geschichte der Banft Numair im Zusammenhang
mit seinen historischen und ethnologischen Studien zu den Beduinen.
D. S. Rice stellte im Jahr 1952, angeregt durch aufsehenerregende ar
chaologische Funde aus der Numairidenzeit,35 einen Teil der literari
schen Quellen und epigraphischen Zeugnisse zu einer Geschichte der
Numairiden zusarnmen.36 Die Erforschung des politischen Umfeldes,
in dem sich die Numairiden bewegten, machte dagegen im letzten
Vierteljahrhundert bedeutende Fortschritte. Grundlegend fur die vor
angehende Epoche der Desintegration des Kalifates ist Bikhazis Stu
die 198 I iiber die l:Iamdaniden.37 Den politisch-bistorischen Rahmen
setzten Suhail Zakkar im Jahr 1971 in seiner Studie iiber das Emirat
von Aleppo unter den Mirdasiden38, Wolfgang Felix iiber die Bezie
hungen von Byzanz zur islamischen We1t39, Gesine Degener und Hugh
Kennedy iiber die Geschichte der Banft <Uqail40, Thomas Ripper iiber
die Geschichte der Marwaniden41 und Thierry Bianquis in seiner Stu
die iiber das fa!imidische Syrien.42 FUr die historische Analyse von
Nomadismusformen in Nordmesopotamien bilden hier die Arbeiten
von Rudi Paul Lindner und Michael Rowton die Grundlage.43

Da die Numairiden in den literarischen Quellen nur beilaufig er
wahnt werden, stellen die numismatischen Quellen nicbt nur den Be
weis numairidischen staatlichen Selbstverstandnisses dar, sondern
sind auch eine wesentliche Erganzung fur die Regional- und Herr
schaftsgeschichte, die bislang noch nicht genutzt wurde. Die Miinzen
zeigen Uberlieferungsliicken auf, indem sie eine Reihe von sicheren
Daten vorgeben, die sich nicht bruchlos in das von den literarischen
Quellen iiberlieferte Bild fiigen. Numairidische Miinzen waren bislang

33 Mu'ayyad. Sica.. zakkar (1971) 30f., 148-154. Klemm (1989) xi-xxvii; Poonawa1a,
1.: al-Mu'ayyad fi 'I-din. In: EI' VII, 27Of.

34 Oppenheim (1939) 222-231.
35 Rice (1952a).
36 Rice (1952b). Vg!. G. Levi della Vida: Nwnayr. In: EI2 VIII, 120; Kennedy

(1986b) 307f.; Bosworth (1996) 93.
37 Bikhazi (1981).
38 zakkar(1971). Vg!. Thierry Bianquis: Mirdas.In: EI' VII, 115-123.
39 Felix (1981).
40 Degener (1987); Kennedy (1986a).
41 Ripper (2000).
42 Bianquis (1986) und ders. (1989).
43 Rowton (1973a), (I 973b) und (1974); Lindner (1982).
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auJ3er vier eher beiUiufig publizierten Exemplaren44 nur wenigen
Fachwissenschaftlem bekannt, hier konnen 54 numismatische Doku
mente vorgelegt werden.45

III. Topographie und Bevolkerungsstruktur

III.I. Historische Topographie

Der Ball1]46 ist ein linker Nebenflu/3 des Euphrat ostlich von Aleppo.
Er speist sich aus mehreren Quellen, dessen bedeutendste, ag-l)ah
banlya47, in der Nahe von J:larran48 entspringt. Dieser QuellfluJ3 wird
Gullab49 genannt, nach einem benachbarten Dorf. Slidlich von J:larran
wird das Gewiisser mit al-BalIl) bezeichnet. Er erschlieJ3t das Kemge
biet der Diyar Mu4ar, dem westlichen Nordmesopotamien. Der BalIl]
miindet irn Sliden bei ar-Raqqa in den Euphrat.

Etwa dreiJ3ig Kilometer nordlich von J:larran Iiegt ar-Ruha'50 oder
Edessa genannt, das heutige Urfa, mit einer darnals mehrheitlich

44 Nicol (1988-9) 69, Nr. 30, 31; Sotheby's (9./10. Oktober 1995), NT. 54; Peus 345
(1995), NT. 1051. Diese Mi.inzen sind hier unter Nr. 4,6,10 und Nr. 13 verzeichnet.

45 An dieser Stelle mochte ich besonders Lutz Ilisch von der Forschungstelle fur is
lamische Numismatik, Tiibingen, herzlich danken, ohne den diese hohe Anzahl an 00
kumenten nicht erreicht worden ware. Er stellte mir grol3ziigig wertvolles numismatisches
Material fur die Studie zur Verfiigung und stellte eigene interessen an diesen Miinzen
zuruck. Ohne dieses Entgegenkomrnen ware die numismatische Quellenerfassung nur
fragmentarisch geblieben. Mein Dank gilt ebenso Samir Shamma, Riyadh, der mir ge
stattete, die Miinz Nr. I aus seiner Sarnm1ung aufzunehmen. Lutz Ilisch wies rnich auf
dieses Exemplar hin und iiberliel3 mir auch Fotos desselben. Auch gilt mein aufrichtiger
Dank dem Eigentiirner der Fadi-SammJung und Claus Pelling, Tiibingen, die mir beide
weitere wichtige Exemplare zur Kenntnis brachten. Abkiirzungen der Miinzbeschreibung:
Av.=Avers; h=Angabe der Stempelstellung des Av. zum Rv., gemal3 der Einteilung des
Zifferblattes; inv.-Nr.=inventar-Numrner; J.=Pragejahr; Mzst.=Miinzstiitte; lesb.=lesbar;
n.=nicht; o.=ohne; RE=Randeinfassung, die Anzahl der "I" dahinter gibt die Anzahl der
Strichkreise in der Miinzgestaltung wieder; RL=Randlegende(n); Rv.=Revers; SB=Privat
slg., Berlin; Slg.=Samrnlung; stg!.=stempelgleich; UT=Universitiit Tiibingen; x=fiir feh
lende Ziffem in der Jahresangabe; ZL=Zentrallegende(n).

46 Yaqut, Buldan I, 74, 734f.
47 Yaqut, Buldan II, 725 verortet die Quelle falschlich bei ar-Raqqa, vermutlich weil

sie, wie er schreibt, die Garten ar-Rafiqas bewassert. Vg!. Honigmann (1935) 13, Arun. 7.
48 Zur Geschichte und den archaologischen Zeugnissen l:Iarrans: Sinclair (1987

1990) IV, 29-43.
49 Yaqut, Buldiin II, 96. Die Edition gibt das Graphem falsch als DBB wieder.
50 Ibn l:Iauqal, ~Ura, 226; Muqaddasi, A~san, 137, 141; Idrisi, Nuzha, 663f. Ibn

Saddad, A'Jaq III, 83-87. Yaqut, Buldan II, 876f. Segal (1970). Zu den Monumenten:
Hellenkemper (1976) 31-37; Sinclair (1987-1990) IV, 2-28. Es gab aber auch in der Un
tersuchungsperiode beriihmte muslirnische Gelehrte aus ar-Ruha', so den KoranIeser Abu
'Ali al-l:Iusain ibn 'Ali ibn 'UbaidalHih ibn M~amrnad ar-Ruhawi (gest. 414/1023); Ibn
al-'Adim, Bugya VI, 2673f.
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christlichen Bevolkerung. Ar-Ruha' war die groOte und bedeutendste
Stadt i.m Norden der Diyar Muc;Jar. Nordlich von ar-Ruha' auf der an
deren Seite des Euphrats lag die byzantinische, von Arrneniem besie
delte Gamisonsstadt Sumaisat/Samosata.51 Seit dem Wiedererstarken
des byzantinischen Reiches und seinem Ausgreifen bis nach ar-Ruha'
war eine versHirkte Ansiedlung von Arrneniem in der Grenzregion ge
fordert worden. 52 Der Norden der Diyar Muc;Jar gehorte am Ende des
4./10. Jahrhunderts zum EinfluBgebiet der kurdischen Marwaniden.
Spater, als sich die Grenze des byzantinischen Reiches nach ar-Ruha'
verlagerte, wurde l:Iarran zu einer Grenzstadt. Weiter siidlich drangen
die Byzantiner nicht in das BalIl}-Tal vor, vennutlich weil sie wegen
des Fehlens einer christlichen Bevolkerungsmehrheit kein Fundament
fur ihre Herrschaft sahen. Westlich auf der Hohe zwischen ar-Ruha'
und I:Iarran liegt die Festungsstadt Sariig.53 Sie liegt auf dem Weg von
den Diyar Bakr iiber I:Iarran oder ar-Ruha' zu dem Euphratiibergang
Gisr Manbig oder Qal(at an-Nagm54 nach Nordsyrien hinein. In der
Zeit der Seldschukeneinfalle und spater wamend der Kreuzfahrerherr
schaft in ar-Ruha' war die Ebene von I:Iarran ein bestandiges Durch
marschgebiet und Aufmarschplatz von Turkmenenstanunen und seld
schukischen Heeren aus der Richtung der Diyar Bakr nach Nordsy
den. Ebenfalls diente die Region zwischen Sariig, I:Iarran und ar
Ruhii' als Kriegsschauplatz fur byzantinische und frankische Heere.

Urn I:Iarran, ar-Ruha' und Sariig herum gab es eine Menge von
Dorfem, die bis auf wenige Ausnahmen nicht in den literarischen

51 Sumaisa! war ein selbstiindiges byzantinisches Kleinthema, das dem Dukat Meso
potamia zugeordnet war; TAVO BVII, 18; vg!. auch KUhn (1981) 182. Idrisl, Nuzha, 651;
Ibn al-'Adfm, Bugya I, 257f.; Yaqut, Buldan III, 151 f. Ais jakobitischer Bischofssitz vg!.
Chabot in: Michael, ed. Chabot III, 502. Letzte Erwiihnung als Bischofssitz im Jahr 1207;
Chronicon 1234 II, 349; iibers. Abouna, 260. Siehe auch C. Robinson (2002). Zur Lokali
sierung, den Monumenten und der Archiiologie: Hellenkemper (1976) 73-77; Sinclair
(1987-1990) IV, 144-148. Redford (1995).

52 1m Jahr 352/963 kamen in ar-Ruha' eine grolle Anzah! bewaffneter Annenier
(qauman min ar-rigala) mit ihren Schafen, Ochsen und Lasttieren an. Auf dem Weg da
hin iiberfielen sie einige Muslime und machten sich mit der Beute fort; Miskawaih,
Tagiirib ll, 195f.; iibers. V, 211. Michael XV.VIII, iibers. Chabot III, 187f. Zur Land
nalune der Annenier in Kilikien und den Diyiir Mu~: Bikhazi (1981) 304-309; Felix
(1981) 155-181; Bedoukian (1987a) 816.

53 Ibn f:Iauqal, ~Ura, 230; iibers. Wiet, 224; Yiiqut, Buldan III, 85; Ibn Saddad, A'iaq
III, 102. PIessner, M. - Bosworth, C. E.: SaruQj. In: E12 lX, 68f.

54 Gisr Manbig lag am Euphrat auf dem Weg zwischen Aleppo, Sarug und f:Iarran.
Ibn J:lauqal, ~Ura, 227, beschreibt den Ort als ..in einem Zustand der Schadhaftigkeit und
einem niedergesunkenen Zustand (ft !uili btiltilin wa-naufJi ~tilin)"; Idrisl, Nuzha, 665.
Zu dem Ort gehorte die Qal'at an-Nagm: Ibn Saddad, A'iaq 1/2, 292 (arab. 111); Yaqut,
Buldan IV, 165. Sourdel, D.: Kal'at NaQjm. In: EI2 IV, 482.
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Quellen genannt werden. Bis etwa in die Region ar-Ruha' herrschte
Regenfeldbau vor. Zwischen ar-Ruha' und J:larran fliel3t der Gullab in
ein schon Jahrhunderte bestehendes Kanalsystem zur Bewasserung der
Felder. Das Kanalsystem bestimmte die Siedlungsstrukturen des Ba
lib-Tales. FUr die Region J:larran und ar-Raqqa bis siidlich iiber den
Euphrat hinaus nennen die Quellen mehrere Kanalsysteme, deren
Ausbau mit der umayyadischen Domanenwirtschaft in Verbindung
gebracht wird. 55 Wahrend die zeitnahen geographischen Quellen al
MuqaddasI (gest. urn 380/990) und Ibn J:lauqal (gest. nach 378/988)
eine Reihe von kleineren Ortschaften zwischen J:larran und ar-Raqqa
benennen,56 erwahnen die Chroniken in der Untersuchungsperiode
keine einzige. Dies liegt jedoch weniger an einer mangelnden Be
siedlung als an einer fehlenden Bedeutung der Orte fur die Ge
schichtsschreiber. Auch fur die <abbasidische Zeit erfahrt man nur
wenige Namen von Dorfem des BalU]-Tales, trotz archaologisch nach
gewiesener dichter Besiedlung.

1m Siiden des BaHl]-Tales liegt westlich seiner Miindung in den
Euphrat nur wenige hundert Meter von dem Nordufer entfemt die
zeitweise grol3te und bedeutendste Stadt der Diyar Mu<;lar, ar-Raqqa.57

Mit dem Namen ar-Raqqa wird in der Untersuchungszeit sowohl das
alte Kallinikos/Callinicum58 allein, als auch mit ihr zusarnmen die be
nachbarte Schwesterstadt ar-Rafiqa als Einheit bezeichnet. Ar-Rafiqa
wurde als Residenzstadt mit Hauptstadtfunktionen unter den Kalifen
al-Man~iir (reg. 136-158/754-775) und Hamn ar-Rasld (reg. 170-193/
786-809) erbaut. In dieser Zeit entstand ein ausgedehntes Marlct- und
Industrieviertel zwischen den beiden Stadten, das sich nordlich, aul3en
entlang der Stadtmauer von ar-RaqqaIKaHinikos hinzog. Hier wurden
vor aHem Glas- und Keramikwaren produziert. AI-MuqaddasI gibt
diesem Viertel eine eigene stadtische Qualitat, indem er es als ar
Raqqa al-Mul)tariqa (das brennende ar-Raqqa) neben ar-Raqqa und ar
Rafiqa auffuhrt. 59

55 Vg!. insbesondere Idrisi, Nuzha, 663f. Kaniile al-HimI Wld ai-Man: Yaqui, Buldan
IV, 889, 974. Nahr Sa'id: Yaqui, Buldan IV, 840. Ar-Raqqa as-Sauda': Yaqui, Buldan II,
802-804. J:fi~ Maslama: Yaqui, Buldan II, 278. Neben den historischen Quellen vg!.
Bartl (1994a) 249f.; Lloyd-Brice (1951) 80-84; Schirmer (1987) Wld Wilkinson (1998).
Siehe dazu ausfiihrlich S. Heidemann: Die Geschichte von ar-Raqqa/ar-Rafiqa. In:
Becker, A. - Heidemann, S. (Hrsg.): Ar-Raqqa II, Mainz 2002.

56 Die dazughorigen Zitale hier S. 44, 51f.
57 Zur Landschaftsgeschichte von ar-Raqqa allgemein: Schirmer (1987).
58 Zur antiken Stadl Kallinikos Weber (2002).
59 Muqaddasi, A\:isan, 141. Der Name beziehl sieh wahrscheinlich auf die Wlausge

setzt qualmenden Ofen. Dieses Areal wird derzeil von Julian Henderson (/996, 1999) von
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In der Region von ar-Raqqa, etwa 40 Kilometer westlich auf der
nordostlichen Uferseite des Euphrat, liegt Qal<at Dausar oder Ga<bar.
Die Bedeutung der Festung wuchs erst in der Zeit nach der seldschu
kischen Eroberung, Ende des 5.111. Jahrhunderts. In dieser Zeit wurde
sie zum Herrschaftssitz der <Uqailiden. Siidlich von Qal<at Ga<bar auf
der anderen Uferseite liegt das alte, in der fiiihisiamischen Geschichte
bedeutende Schlachtfeld von ~iffm beim heutigen Don Abu Huraira.60

Ar-Raqqa war ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Hier trafen sich
die beiden HeerstraBen in den Irak, die eine aus Siid-, die andere aus
Nordsyrien. Die eine fiihrte von Damaskus, J:lim~, Salamya, Tadmur
(Palmyra), ar-Ru~afa iiber ar-Raqqa nach ar-RaJ:tba und die andere von
Aleppo iiber Balis, Qal<at Ga<bar am Euphrat entlang nach ar-Raqqa
und dann nach ar-RaJ:tba.61

Die Euphratiibergange fur Reisende zwischen dem Irak und Syrien
werden manchmal bei ar-Raqqa, dann bei Qal<at Ga<bar oder ~iffm

sowie Balis genannt. Da es seit der Umayyadenzeit keine Briicke mehr
iiber den Euphrat in dieser Region gab, hing die jeweilige Dbergangs
stelle verrnutlich von der Wasserfiihrung des Euphrats ab oder dem
Angebot von Schiffsbesitzem.62 In den nordlichen Diyar Mu<;lar lagen
die Euphratiibergange bei Gisr Manbig. In der Kreuzfahrerzeit wuchs
die Bedeutung des nordlich davon gelegenen al-BIra63 als Euphrat
iibergang, da es sich zeitweise unter der Kontrolle der Franken befand,
wohingegen Gisr Manbig durchgangig in muslimischer Hand war.

der Universitiit Nottingham erforschl. Eine historische Studie iiber die Geschichte des
Industriegebietes wird derzeit vom Verfasser vorbereitel. Siehe zum Industriegebiet auch
S. Heidemann: Die Geschichte von ar-Raqqalar-Rafiqa. In: A. Becker - S. Heidemann
(Hrsg.): Ar-Raqqa n (in Vorbereitung), sowie ooten Anm. 88, III.

60 Yaqut, Buldiin III, 402, bezeichnet als ~iffin einen Ort nahe bei ar-Raqqa auf der
westlichen, das heillt der siidwestlichen Uferseite des Euphrats zwischen ar-Raqqa und
Bii.lis. Oem entspricbt auch Ibn Saddad, A'laq U2, 395f.; iibers., 16-19. Nicht nur die geo
graphischen Werke, sondem auch die Chroniken gehen von einer Lage siidlich von Qal'at
Ga'bar aus. Herzfeld dagegen bestritt, daB ~iffin in der Niihe des beutigen Dorfes Abu
Huraira lag. Er hielt die ibm mi.indlich hiiufig genannte Ortlichkeit ~ifIU1, 15 Kilometer
siidostlich von ar-Raqqa, als Ort der friihislamischen Schlacht fur wahrscheinlicher; Sarre
- Herzfeld (1911.1920) I, 135, 163f. Dort fand Kohlmeyer (1986) 58f. Reste einer Burg
anlage.

61 Vgl. IOOsi, Nuzha, 649.
62 In dem Nekrolog cines irn Jahr 358/968-9 verstorbenen ~ufi-Sai1)s wird eine

Euphrati.iberquerung mit einem Schiff (saftna) bei ar-Raqqa beschrieben. Das Schiffwur
de von einem Sklaven (guliim) gefi.ihrt; Sib! ibn al-(Jauzi, Mirat, Ms. Arabe 5866, fol. 5r.

63 Zu al-BlIa, ti.irkisch Birecik: Sinclair (1987-1990) IV, 157-160.
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III.2. Stiidte und Stiimme im Bali/].-Tal

Neben dem Bewasserungsfeldbau mit festen Ansiedlungen waren das
Balll]-Tal und die gesamten Diyar Mu<;lar seit dem Altertum zugleich
Lebensraum von Nomaden. Sie hatten ihre Weidegriinde in den Step
pengebieten, die von besiedelten und kultivierten Flachen einge
schlossen war. Teile der Stiimme lebten ganzjiihrig in Zeltlagem (J:!illa
oder mu/].ayyam), andere wohnten in den Darfern. Nomaden, Dorf
und Stadtbevolkerung lebten in einem engen, durch vielfaltigen Aus
tausch gekennzeichneten Verhaltnis. Das Zusammenleben war nie
spannungsfrei und jeweils abhangig von der Fiihigkeit der urbanen
Herrscher, die Stiimme in ihre politische Herrschaft einzubinden und
zu kontrollieren. In Zeiten schwacher staatlicher Autoritiit wurden die
Weidegebiete bis zu den Ortschaften hin ausgedehnt.64 1m friihen
4./10. Jahrhundert kam es zu der emeuten Einwanderungswelle qaisi
discher Stamme von der arabischen Halbinsel nach Nordsyrien und
Nordmesopotamien. Die Banti Numair wanderten Ibn al-tAdIm zu
folge im Jahr 309/921-2 in die Gaztra ein.65 Das BalIl]-Tal wurde zu
ihrem Hauptweidegebiet. Jedoeh die politische Herrsehaft tiber die
Stadte und die Kontrolle iiber die Stamme blieb zunachst bei der Herr
schaftsfamilie der J:lamdaniden, die sich aus dem in Nordmesopo
tamien seit altersher ansassigen Stamm der Banti Taglib rekrutierte.
Als nomadischer Stamm treten die Banti Taglib in dieser Zeit nieht
mehr in Erseheinung. Spater griff die Herrschaft der Banti Numair
zeitweise iiber das unmittelbare BalU].-Tal hinaus: nardlich naeh Sariig
und ar-Ruha' und westlich zu den Euphratiibergangen Qaltat Gatbar
und Gisr ManbiglQaltat an-Nagm. Auf dem Hohepunkt ihrer Macht
entfaltung beherrschten die Numairiden kurzfristig das mittlere Eu
phrattal bis nach ar-RaJ:tba und unternahmen Razzien den tHibtir hin
auf bis Qarqlsiya' und im Norden von ded Diyar MUl;iar aus bis naeh
as-Suwaida', Na~lbm und Amid in den Diyar Bakr. Das Schicksal des
Bal1l]-Tals und der Banti Numair blieb jedoch politiseh eng mit dem
des Fiirstentums von Aleppo verkniipft.

Die Banti Numair gaIten den Chronisten als nur oberflaehlieh isla
misiert. Mehrmals streiehen die Quellen den Gegensatz zu den Mus
limen heraus, womit die sel3hafte Bevalkerung gemeint ist.66 Der

64 Rowton (1974). VgJ. ders. (1973a) 25If.; ders. (1973b) 202. Bikhazi (1981) 130
148.

65 Ibn al-'Adim, Bugya I, 553.
66 Zu den Belegen, die in den fo1genden Abschnitten fUr das Gegensatzpaar 'arab und

muslimrm aufgefiihrt werden, ist auch der Gegensatz zwischen nomadischen Turkmenen
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Mekka-Pilger und sp1itere fa!imidische Propagandist (dii~) N~ir-i

ljusrau67 1iuBert sich im Jahr 438/1046 verwundert tiber die Unwissen
heit eines Beduinen in religiosen Dingen, in dessen ZeIt bei ar-Ruha'
er geladen war.68 Dies gilt in gleicher Weise auch fur die benachbar
ten <Uqail-Beduinen.69 Anders als bei den sel3haften Muslimen spiel
ten im Untersuchungszeitraum Frauen in der Stammespolitik eine
namhafte Rolle, wie die Witwe des Ibn <Utair von ar-Ruha' als Anfiih
rerin des Stammes wiihrend einer Blutrache, die Sayyida <Alawlya
bint Watlab als Matriarchin der Banii Numair und Nafisa al-<Aura'
bint Sablb als Leiterin einer diplomatischen Mission nach Aleppo.

Die Banii Numair hatten ihre Sommerweiden im nordlichen Balil)
Tal und die Winterweiden am mittleren Euphrat.70 Die Landnahme
und die Beziehung der Bevolkerung der Diyar Mu~ar zu den beduini
schen Neuankommlingen spiegelt sich in der zeitgenossischen Be
schreibung von Ibn J:Iauqal wider:

SUimme der RabI'a und der MU9ar wohnen in ihr [der Gazira, das heif3t
NordmesopotamienJ. Sie sind Ziichter von Pferden, Schafen und weni
gen Kamelen. Die meisten von ihnen sind mit den Dorfem und ihrer Be
volkerung verbunden. Sie sind Halbnomaden (biidiya !liitjira). Zu dieser
Zeit drangen Gruppen der Qais <Ailan-Stamme, viele der Banii Qusair,
der 'Uqail, der Banii Numair und der Banii Kilab zu ihnen. Sie vertrieben
sie [die Halbnomaden und wahrscheinlich auch die Sel3haften] von eini
gen ihrer Llindereien, sogar von den meisten. Sie eigneten sich mehrere
Orte (balad) und Regionen (iq/im) an. Darunter befinden sich Orte wie
J:iarran, Gisr Manbig, al-ljabiir71 , al-ljaniiqa72, <Araban73, Qarqisiya'74

und muslimun zu nennen. Bei letzteren handelt es sich ebenfalls wn die Bezeichnung der
sel3haften Bevolkerung, die in einem Beispiel wiihrend einer Razzia von den Turkrnenen
getotet und gefangengenomrnen wird; Ibn aVAdim, Zubda II, 195.

67 Nanji, A.: Na~ir-i Khusraw. In: EI2 VII, l006f.
68 Na~ir-i Ijusrau, Safamame, ed. und iibers. Schefer, 9 (pers.), 30 (franz.); iibers.

Najrnabadi - Weber, 36f.; iibers. Melzer, 18.
69 Degener (1987) 102f.
70 Oppenheim (1939) 226.
71 Landschaft des Flusses al-l::fablir, welcher in den Euphrat in der Niihe von ar-RaJ:!

ba miindet; Yaqut, Buldiin II, 383f.
72 Stadt (mad/na) am Ostufer des Euphrat auf dem halben Wege zwischen ar-Raqqa

und Qarqisiya' gelegen; Ibn l:Iauqal, sUra, 209, iibers. Wiet, 204; Yaqut, Buldan II, 394.
Vgl. Ibn al-'Adim, Zubda I, 273 (dart als al-ljiinuta gelesen). Sarre - Herzfeld (1911
1920) 1,164-166; Bianquis (1989) 573.

73 Kleinstadt am l::fablir, heute Tall 'Agaga; Yaqut, Buldan IIl, 632f.; Ibn Saddiid,
A'laqIIl, 151; Gaube (1979) 179.

74 Kleinstadt am Ijablir in der Niihe von ar-RaJ:!ba, das heutige Busaira. Ibn l:Iauqal,
~Ura, 227, beschreibt Qarqisiya' als angenelunen Ort: ,,[...] wenn auch die Schiiden sie
beeintriichtigt hatten ([...] wa-in kana bli/iilll qad siibahii)"; Yaqut, Buldiin IV, 65f.; Ibn
Saddad, A'iaq Ill, 151-153; Idrisi, Nuzha, 657. Streck, M.: KarkIsiya. In: Ef IV, 654f.;
Gaube (1979) 179. . .
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und ar-RaQba75. Sie gebieten tiber ibren Schutz und Scbutzgelder
(i)aja iruhQl6 wa-mariijiquhii).77

Die wichtigsten Stiidte der Diyar MU9ar waren ar-Ruha' und l:Iarran
im Norden und ar-Raqqa im Siiden. Die Bevolkerung der Stadte setzte
sich aus verschiedenen ethnischen und religiosen Gruppen, syrisch
jakobitischen Christen, christlichen Armenier, sunnitischen wie sI'iti
schen Muslimen, paganen ~iibiern und Juden Zllsammen.

Die Stadt ar-Ruha' blieb auch unter der muslimischen Herrschaft
stark christlich gepriigt. Nach der Einnahme durch die Byzantiner im
Jahr 422/1031 entwickelte sich die Stadt anders als der Rest der Re
gion. Sie wurde zur stark befestigten christlich-syrischen und armeni
schen Metropole an der Grenze des byzantinischen Reiches und spiiter
zur Hauptstadt eines Kreuzfahrerstaates. Schon zu romischer Zeit war
die Stadt befestigt.78 Auch in numairidischer Zeit spielte die Festung
eine Rolle und wird wiihrend der Einnahme durch die Byzantiner er
wiihnt. Aufgrund diese vielfliltigen Sonderfaktoren bleibt die Entwick
lung ar-Ruha's auBerhalb der Betrachtung dieser Studie. Mehrere be
deutende Kloster lagen in der Umgebung von ar-Ruhii'.79 Doch auch
in l:Iarran, Sariig und ar-Raqqa gab es eine bedeutende christliche Be
Yolkerung und syrische BischOfe residierten in diesen Stiidten.80

Die Festung ar-Rafiqa galt in der Region noch, so in einem Brief
des Jahres 368/978-9, als "der uneinnehmbare Schrein, an dem die Be
gierigen abprallen und deren Wehrhaftigkeit den Reitem libel mit
spielt".81 Die aktive Destruktion der Region und der Ortschaften des

75 Stadt und Festung an der Miindung des J:.Hibiir in den Euphrat; Yaqiit, Buldiin IV,
65-66. Honigmarm, E. - Bianquis, Th.: al-Ral:iba. In: EI 2 VIII, 393-396. Eine zeitgenossi
sche Beschreibung aus dem Jahr 440/1048-9 von Ibn Bu!liin in: Ibn al-Qif\I, Al.Jbar, 295.

76 Cahen, C.: KhaBra. In: Ef IV, 913.
77 Ibn I:fauqal, ~iira, 228; iibers. Wiet, 222; Degener (1987) 24. Vg!. Bikhazi (1981)

136.
78 Zur Festung: Hellenkemper (1976) 31-37.
79 Eine genaue topographisch-archaologische Untersuchung von ar-Ruha' steht noch

aus; vg!. Segal (1970) insbesondere den Plan 262f. Yaqiit, Buldan II, 876-878; Honig
marm, E. - Bosworth, C. E.: al-Ruha. In: Ef VIII, 589-591; Chwolsohn (1856) I, 670f.

80 Vg!. Michael, XIII.lV, iibers. Chabot III, 130 (erwahnt Patriarchen von I:farran,
Kallinikos und Edessa); XIII.VI, iibers. Chabot III, 136, 139 (Bischof in I:farran); XV.!,
iibers. Chabot III, 163 (Bischof von I:farriin). Erwahnung eines Melkiten (ragu/ min a/
ma/kfyat an-n~iirimin ah/ ljarriin) in I:farriin bei Mas'Udi, Muriig, ed. Barbier de Mey
nard IV, 62; ed. Pellat II, 391f. § 1391. Zur Bevolkerung der Diyar Mm,iar vg!. auch Ca
nard (1953) 131-143, insb. I36f. Dick (1963) iiber einen christlichen Theologen aus I:far
ran. Zu den Bischofssitzen, Chabot in: Michael, iibers. Chabot III, 497, 499, 502.

81 'Abd al-'Aziz ibn Yiisufas-Sirazi, Wesir 'A<;Iud ad-Daulas (gest. 388/988), Rasii'il,
fol. 92b110a, zitiert nach BUrgel (1965) 133 (a/-!lQramu /-mani\l nabat 'anhu /-a.tmii' wa
siirrat !U~iinatuhu r-rukbiin).
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BaIIIJ-Tales begann aber schon zuvor unter dem Begriinder des Alep
piner Zweiges der l:Iamdaniden, Saif ad-Daula (An (reg. 333-356/945
967).82 Fast planmal3ig beutete er die Diyar Mu~ar aus und nahm die
Zerstorung der Grundlagen der sel3haften Kultur billigend in Kauf. Ibn
l:Iauqal und nach ihm Ibn Saddad machen Saif ad-Daula fur die Ver
wiistung der Gazlra und ihrer Hauptstadt ar-Raqqa/ar-Rafiqa verant
wortlich. Ibn l:Iauqal war in Nordmesopotamien geboren und lebte
dort bis 331/943. Nach langen, ausgedehnten Reisen kehrte er erst
wieder nach 350/961 in seine Heimatregion zuriick. Er konnte folglich
die Veriinderung von ar-Raqqa/ar-Rafiqa wahrend seiner Lebenszeit
beobachten:83

Die prachtigste der Stadte der Diyar Mu~ar ist ar-Raqqa. Sie und ar
Rafiqa sind zwei Stadte, die miteinander verbunden sind. Und die eine ist
von der anderen urn viele Ellen getrennt. In jeder von beiden befindet
sich eine Freitagsmoschee (masgidun gami 'un). Beide sind auf der ostli
chen Seite des Euphrats. Zu beiden gehoren Landereien ('imara), Di
strikte (a 'rna!), Dorfer mit Landwirtschaft (rasatfq)84 und Bezirke
(kuwar)8S. Ihrer beider Gluck verringerte sich in jeder Beziehung. Ihr
Niedergang kam durch das, was ihnen Saif ad-Daula aufgebtirdet hat 
Gott moge ihm verzeihen - an Abgaben (kula.f)86, an Schicksalsschlagen
(nawai"b), Zwangszahlungen (magarim) und Beschlagnahmung (m~a

dara) bei ihrer Bevolkerung, ein urns andere Mal. Die Prosperitat lag in
der Billigkeit der Preise und der Annehmlichkeit der Markte. Ihre Bevol
kerung waren heftige Parteiganger (wala J

) der Banu Umayya. 87

Wiihrend der politischen und militiirischen Auseinandersetzungen am
Anfang der l:Iamdanidenzeit wurde im Jahr 332/944 ein Teil der Stadt

82 Zur Biographie: Bianquis, Th.: Sayfal-Dawla. In: Ell lX, 108-110.
83 Ibn f:lauqal, ~iira, 225f.; dcr Text der $,jral al-ar~ (Bild der Erde) basicrt auf der

Beschreibung von I~!alJri, Masalik, 75, in die er gerade im Falle von ar-Raqqa seine eige
nen guten Ortskenntnisse einbrachte. Die erste Redaktion ist noch Saif ad-Daula gewid
met und damit vor dcssen Tod im Jahr 356/977 fertiggestcllt. Eine spiitcre Version ent
stanunt dem Jahre 367/977 und die Ictztc Redaktion erfolgtc 378/988. AhnJich spiiter
Idrfs[, Nuzha, 665.

84 Yaqut, Buldan 1,41.
8S Yaqut, Buldan I, 39.
86 WKAS, kiif, 235, mit Bezug auf Ibn f:lauqal.
87 Zur Beticbtheit dcr Umayyaden in der 'Abbasiden- und Buyidenzeit innerhalb der

Gazlra vgl. Busse (1969) 408f. Insbesondere der Kalif aJ-Mu'awiya wurde verehrt; Pellat
(1956); Kraemer (1992) 64. Nach Tabarf 1II, 706; tibers. Bosworth, 256f., iiuBerte sich
Harlin ar-Rasid im Jahr 189/804-5 sehr abwertend tiber die Bevolkerung der Diyar Mu4ar
als Anhiinger der Umayyaden. Doch diese in Tabarfs Bericht eingefiigte Anekdote soli
wahrscheintich in erstcr Linie als erziihterisches Mittel dazu dienen, die Vorziige von
Mad[nat as-Salam gegeniiber ar-Raqqalar-Riifiqa als der besseren Katifenresidenz her
vorzuheben.
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Karle 3: ar-Raqqalar-Rafiqa, Deursches Archiiologisches InSlilUI.
I) Dair az-ZakJdi. 2) Romisch-byzantinisches Lager. 3) Stadtmauer von Kallinikos/ar
Raqqa. 4) Versammlungsmoschee von ar-Raqqa. 5) Mausoleum von Uwais al-Qaranl.
6) Sladtmauer von ar-Rafiqa. 7) Nordtor. 8) Osttor oder Bab as-SiMI. 9) Bab Bagdad.
10) Wesltor. II) Versanunlungsmoschee von ar-Rafiqa. 12) Zisteme. 13) SITaBenraster.
14) Qa~r ai-Banal. 15) Sogenannte "Kirche". 16) Osmanische Karawanserei. \7) Haupt
paJasl von Harlin ar-Rasld/Qasr as-Salam. 18) PaJaSl A. 19) Palasl B. 20) Palasl C.
21) Palast D. 22) Nordkomplex. 23) Westpalast. 24) Oslpalast. 25) Ostkomplex.
26) Nordostkomplex. 27) Hippodrom. 28) NordkaniiJe. 29) WestkanallNahr an-NIl.
30) Samarra-zeitlicher Komplex. 3\) Tall ZugagiGlas Tell. 32) Tall Aswad. 33) Zitadelle.



Abb. 2: Die Stadt ar-Rafiqa, Antlug yon Siidosten, im Zentll.lm die Versammlungsmoschee yon Nur ad-DIn Mahmud restauriel1.
Franzosische Aufnahme yom 16. 6. 1936.
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Abb. 3: Ar-Rafiqa. Deutlich ist die Bcfestigungsanlage und die Ausdehnung der Stadt innerhalb des Mauen'inges anhand der
Kraterflachen der Ziegelrauber zu erkennen. Franzosische Luftaufnahme elwa Lim 1930.
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Abb. 4: Ar-Rafiqa, Anflug von Nordwesten, die 'abbasidische Vcrsamllliungsmoschee mil dem Minarett und del1l Hofriwaq aus
der Reslaurierungsperiode unter NOr ad-Din Ma~mOd Mille des 6.112. Jahrhunderts. Franzosische Luftaufnahme vom 16. 6. 1936.
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ar-RaqqalKallinikos niedergebrannt.88 Zu Lebzeiten von Ibn J:lauqal
wurden auch die eisernen Stadttore von ar-Rafiqa abgebaut. Miska
waih berichtet, daB die Qanna!en in BaJ:1rain im Jahr 353/964 Saif ad
Daula tAlI zur Liefenmg von Eisen verpflichtet hatten. Saif ad-Daula
HeB daraufhin in den ganzen Diyar MU9ar Eisen einsarnmeln und die
Tore von ar-Rafiqa, die aus Eisen bestanden, herausreillen. Die offe
nen Tore der Stadt wurden zugemauert. Das Eisen wurde auf dem
Euphrat in Richtung BaJ:1rain transportiert. 89 Dies stellt gleichsarn ein
Zeichen fUr den Verfall und Bedeutungsverlust der Stadt dar.90

AI-MuqaddasI, der urn das Jahr 380/990 - also ungefahr zu Beginn
der Untersuchungsperiode - starb, beschreibt die Stadt ar-Raqqa91 

wahrscheinlich unter Hinzuziehung von QueJlen aus besseren Tagen 
folgendermaBen:

Was die Diyar Mu~ar anbelangt, so ist ihre befestigte Hauptstadt
(qa~aba)rn ar-Raqqa [bier Synonym fur die Doppelstadt ar-Raqqa/ar
Rafiqa] und zu ibren Stadten (mudunuhii) gehOren al-Mu~tariqa, ar
Rafiqa, ijaniiqa93, al-J:laris94, Tall Mal;1Ia9\ Bagarwan96, J:li~n Maslama97,

88 Ibn al-Mir, Kamil VIII, 312 (Erwahnung des Feuers). Vg!. die Ereignisse ohne Er
wahnung des Brandes bei ~uli, A!)bar, 277f., und Ibn al-'Adim, Zubda I, 106. Uber die
politischen Ereignisse dieser lahre ausfiihrlich Bikhazi (1981) 5)) -53), 558-627 und
Linder Welin (1961).

89 Miskawaih, Tagarib II, 203; iibers. V, 218; Ibn al-Gauzi, Munta~m, ed. 'A~ XIV,
156; Hamagiini, Takmila, 421; Qahabi, Tiiri~ 351-380,13. Bikhazi (1981) 899-902; Bian
quis, Th.: Sayfal-Dawla. In: EI2 IX, 108.

90 Zum Niedergang von ar-Raqqa unter den l:Iamdiiniden vg!. Ibn l:Iauqal, ~iira,

225f.; Meinecke, al-Rakka. Auch Busse (1969) 225f. und Rihaoui (1969), insb. 85.
91 Muqaddasi, A!)siul, 137. Vg!. auch I~~l]ri, Masiilik, 75; Ibn l:Iauqal, ~iira, 225f.
92 Vg!. Muqaddasr, AJ:1san, 47f. In der Hierarchie der Stadte, die al-Muqaddasr ablei

tet, rangiert eine q~ba unterhalb einer mi~r. Diese Einteilung, der al-Muqaddasi aile
Stadte des islamischen Reiches unterwarf, diirfte kein allgemein gebriiuchlicher Verwal
tungsbegriff fur ar-Raqqa gewesen sein, sondem nur eine Kategorie, mit der der Autor
die Bedeutung von ar-Raqqa klassifizieren wollte.

93 Siehe oben Anm. 72.
94 Wahrscheinlich ist der Ort nicht mit dem von Yaqut, Buldan II, 254, erwahnten

Dorf des Bezirkes (/aira) Farag von den Distrikten (a 'mal) von Mosul zu identifizieren.
Sollte der Ort al-l:IariS in der Nahe von ar-Raqqa liegen, so ist die M6glichkeit, ilm mit
as-~aliJ:1iya zu idenlifizieren nach Bartl (1994a) 257 nicht v61lig ausgeschlossen. Sie
schlag! als weiterc Lokalisierung den n6rdlich von l:Ii~n Maslama gelegenen Hiigel BS
273 vor.

95 Yaqut, Buldan I, 864f., 869f., ein kleiner Ort (bulaida) zwischen l:Ii~n Maslama
und ar-Raqqa. Vg!. zu neueren archaologischen Forschungen und zur Lokalisierung Bartl
(I 994a) 255f. und dies. (I 994b).

96 Ibn t1urradagbih, Masiilik, 97, von Bagarwan nach ar-Raqqa sind es drei Parasan
gen, etwa 18 Kilometer. Idrisi, Nuzha, 662: "eine kleine bliihende Stadt, darin ein Markt
fur Verkaufund Kauf (madina ~agira 'iimira biha suq wa-bai <wa-sira')." Cornu (1985)
J6; Bartl (1994a) 256.
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Tar'iiz98, l:Iarriin, ar-Ruhii' und der Bezirk (niibiya) Sariig, Kafr Ziib99,
Kafr SirinlOO.lOI [...]

Ar-Raqqa [ebenfalls hier ar-Raqqalar-Riifiqa] ist die befestigte Haupt
stadt (q~aba) der Diyiir Mu<:lar am Euphrat mit einer ausgedehnten Fe
stung [ar-Riifiqa], auf deren Befestigungswerk (matnuhu) sich zwei Rei
ter fortbewegen konnen. Sie [die Stadt] ist nicht gro13 102 und hat zwei
Tore lO3, aber sie ist schon und Iieblich. Sie ist von alter Anlage. Sie hat
den Vorzug der Miirkte, viele Dorfer (qurii), Haine (basiitfn) und An
nehmlichkeiten. Sie ist Herkunftsort von guter Seife (ma 'dan a~-~iibun

al-gayyid)104 und von Oliven. Zu ihr geboren eine wunderbare Moscbee
und gute Bader; ihre Markte waren beschattet, ihre Palaste (qu~uruhii)

waren geschmiickt.lO~ Ihr Ruf verbreitete sich in beiden Weltgegenden.
Syrien Iiegt an ihrer Grenze, und der Euphrat liegt neben ihr. Wissen
schaft ('ilm) gibt es reicblicb bei ihr106; nur daB Beduinen urn sie herum
und die Wege zu ihr scbwierig sind. - [An anderer Stelle schreibt al-Mu
qaddasi: ,,Ar-Raqqa ist ein Ort der Gefahren".107] - Ar-Raqqa aI-Mul:Jta
riqa [das "brennende ar-Raqqa"] Iiegt nahe bei ihr. Sie ging nieder und
fiel in Ruinen. Ar-Riifiqa ist die Vorstadt (rabat!) von ar-Raqqa. Die
Freitagsmoschee [von ar-Rafiqa] liegt im Markt der Goldschmiede
(~iiga). Und die Freitagsmoschee von ar-Raqqa im Markt der Stoffband
Ier (al-bazziizfn), wo es zwei Brustbeerenbaume ('unniib) und einen
Maulbeerbaurn (tiit) gibt. In der Nabe befindet sich eine mit Saulen ver
sehene Moscbee (masgid mu 'allaq 'alii 'umud).108

97 Yaqut, Buldan II, 278, in Nordmesopotamien zwischen Ra's al-'Ain und ar-Raqqa
gelegen; Bartl (1994a) 253f. In der Niihe gab es ein Dorf, daB sieh Tall A'far nannte und
in dem es Baumgiirten und Weinstoeke gab (basii.tin wa-kunmz); Yaqut, Buldan I, 863f.

98 Yaqut, Buldan I, 837, ein berUhmtes Dorfbei l:Iarran.
99 Nieht bei Yaqut, Buldan.
100 Nieht bei Yaqut, Buldan.
\01 Muqaddasi, A~san, 137, iihnIieh 54.
102 Zur Ausdehnung der Siedlung in ar-Raqqa zur zangiden- und Ayyiibidenzeit vgl.

Meinecke, al-Rakka, 413.
103 Von den ;m;priinglieh drei axialen Toren der 'abbasidischen Stadt ar-Rafiqa war

offenbar schon eines zugemauert worden.
104 Ein Hinweis auf die Seifenproduktion mag aueh die Nisba eines nieht niiher datier

baren Qa~is von ar-Rafiqa Abu Bakr M~ammad ibn Ga'far ibn AJ.unad, genannt Ibn a~
$abuni, sein; Sam'iini, Ansab, ed. Barodi 1II, 28.

10~ De Goeje ediert burbiqat q~iirnhii. Aus inhaltliehen Griinden ist damit wohl
burriqat gemeint: geschmiickt sein. Vgl. Lane (1863-1894) 1,190.

106 Wahrscheinlich bezieht sich al-Muqaddasi auf Gelehrte wie den Juristen Muham
mad as-Saibiini (gest. 189/805), den Astronomen AbU 'Abdallah M~amrnad ibn 6abir
al-Battani (gesl. 317/929) und die l:Iadi!-Gelehrten Abu Bakr M~amrnad ibn Isl:iaq ibn
'Isa ibn Farug al-Muzani (gesl. naeh 320/932), Abu 'Ali M~ammad ibn Sa'id al-Qu~iri

(gesl. 334/945), den Autor des Tiirib ar-Raqqa. Zu M~ammd al-Muzani: ija!Jo al-Bag
dadi, Tiirib I, 354f. [>ahabi, Taril) 321-330, 311. Vgl. zu Gelehrten aus ar-Raqqalar-Rafi
qa neben dem Tiirib ar-Raqqa von al-Qusairi aueh Sam'ani, Ansab, ed. Barodi III, 28,
84f.; Meinecke, al-Rakka, 421.

107 Muqaddasi, AJ:1san, 33.
108 Muqaddasi, AJ:1san, 141.
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AI-Muqaddasl benennt hier als einziger Historiker neben den Schwe
stersHidten ar-Raqqa und ar-Rafiqa den Ort ar-Raqqa al-Mul:ttariqa,
das "brennende ar-Raqqa". Hierbei handelt es sich wahrscheinlich urn
das von dem <abbasidischen Gouverneur <An ibn Sulaiman al-Hasiml
zwischen 1661782-3 und 1691785109 geschaffene Marktareal, das zwi
schen ar-Raqqa und ar-Rafiqa lagllO• Spater, spatestens unter dem Ka
lifen Harun ar-Rasld, hatte sich mer eine iiberregional bedeutende Ke
ramik- und Glasindustrie entwickelt. Der Qualm ihrer Ofen diirfte fur
den Namen verantwortlich sein. Dieses Viertel, das Arbeit und Ein
kommen geboten hatte, lag spatestens zur Zeit al-Muqaddasls in Ru
inen. llI AJ;unad ibn Tayyib as-Saral]sl (gest. 286/899)112 sab im Jahr
271/884-5 schon Teile der Stadtmauer von ar-Raqqa in einem ruino
sen Zustand. 1I3 Die Bevolkerung von ar-Raqqa setzte sich nachweis
bar aus jakobitischen Christenll4, arabischen Muslimen, Nachkommen
von l)urasanischen Truppen, die in der Zeit von al-Man~iir bis al
Ma'mun dort stationiert waren, sowie Juden lls und ~abiernl16 zusam-

109 'Abbaside 'Ali ibn Sulaiman ibn 'Ali ibn 'Abdallah ibn al-'Abbas, Gouverneur
Nordmesoptamiens von 1661782-3 bis 1691785. Azdi, Tiiril]., 247 (Einsetzung als Gouver
neur Nordmesopotamiens); Kindi, Wulat, 131 f. (als Gouverneur Agyptens); Ibn Saddad,
A'iaq III, 21, besagt, daJ3 der Kalifal-Hadi im Jahr 1691785-6 'Ali ibn Sulaiman als Gou
verneur der Gazira absetzte.

110 BalaQurI, FutUl;1, 171.
III AJ-Muqaddasis Benennung dieses Viertels ist der einzige literarische Hinweis auf

Industrieproduktion in ar-Raqqa/ar-Riifiqa. Das Marktviertel zwischen beiden Stadten
wird dagegen mehrfach genannt. Die letzte kurze Erwiihnung fmdet sich fur das Jahr
271/884-5 bei Yaqut, Buldiin II, 734; iibers. Rosenthal (1943) 74, der seinerseits~d
ibn Tayyib as-Sara1}si zitiert. Er begleitete AbU l-'Abbiis AJ:unad ibn al-Muwaffaq, den
spateren Kalifen al-Mu'ta<;lid billah (reg. 279-289/892-902), wiihrend eines Feldzuges
gegen J:lurnarawaih ibn AJ:unad. Sein Bericht enthalt eine Beschreibung des Balil}-Tales
von ar-Raqqa/ar-Rafiqa. Daraus ist zu schlieBen, daJ3 dieses Viertel spatestens zwischen
271/884-5 und der Mille des 4./10. Jahrhunderts in Ruinen fiel. Vgl. Anm. 59,88.

112 Zu A~d ibn Tayyib siehe Rosenthal (1943).
113In Yaqut, Buldan II, 734.
114 Siehe dazu Krebemik (1991) sowie Kalla (1991) und dies. (1999).
liS In ar-Raqqa gab es eine groBe jiidische Gemeinde. Einen Uberblick vermittelt Ash

lor, E.: al-Raqqa. In: Encyclopaedia Judaica XIII, Sp. I557f. Die Juden identifizierten ar
Raqqa mit dem Calneh der Genesis X, 10. AI-Mas'iidi !rafhier zu Anfang des 4./10. Jahr
hunderts mit einer Reihe jiidischer Gelehrter zusammen; Mas'iidi, Tanbih, 113; Shboul
(1979) II. Qirqisani, Anwar, 50 (Zeile 19), 135 (Zeile 14), der im zweiten Viertel des
4.110. Jahrhunderts starb, erwahnt an mehreren Stellen beilaufig eine jiidische Gemeinde
in ar-Raqqa. Benjamin von Tudela, ed. und iibers. Adler, 51/32; iibers. Riiger, 66, berich
tel etwa urn das Jahr 562/1167 von eine alte Synagoge, die kultischer Mittelpunkt von et
wa 700 Juden war. Vg!. Baron (1958) 58,67, 100f., 139, 141,243, 297f.

116 Aus der Religionsgemeinschaft der ~abier in ar-Raqqa stammt der beriihrnte As!ro
nom Abu 'Abdallah MuI,1ammad al-Balliini ar-Raqqi (gest. 317/929) und der Arzt Abu 1
Hasan Tabit ibn Ibriihirn al-l:Iarrani al-Muta~bbib a$-~iibi' (gest. 369/980); Ibn al-Nir,
Kamil VIII, 523; ed. Beirut, 711.
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men. Die Muslime waren mehrheitlich wohl hanafitisch orientiert;
schliel3lich hatte hier auch Mul:lamrnad as-Saiban·j gelehrt. l17

Von der zweitgrol3ten Stadt des Bal1l]-Tales, J:larran, und ihrer
Umgebung zeichnet Ibn J:lauqal folgendes Bild:

J:larran folgt ar-Raqqa in der GroBe. Es ist die Stadt der ~abier, dort sind
ihre Heiligtiimer (sadanatuhum) und dort ist fur sie ein Tempe\ll8
(firbal), [...] auf ihm ist der Gebetsplatz (mUfallii) der ~abier, den sie
hoch ehren, und sie fuhren ihn auf Abraham zuriick. Zwischen jenen
StOOten [der Diyar Muc,iar] gibt es wenig Wasser und Baume, ihre Felder
sind unbebaut. Zu ihr [zu J:larran] hatten mehrere prachtige Kulturfla
chen (rustiiq) und herrliche Distrikte (kUra) gehort. Byzanz eroberte das
meiste davon. Die Banti 'Uqail und die Banti Numair hielten sich in ihrer
Umgebung und in ihrem [Stadt-J Gebiet (bi- 'aqwatihii wa-bi
buq 'atihii) 119 auf, so daB von ihr nichts ubrig blieb und absolut uberhaupt
nichts von ihren landwirtschaftlichen Gebieten. 120

Fiir Ibn J:lauqal stehen die ~abier in J:larran noch stellvertretend fur die
gesamte Bevolkerung, obwohl verschiedene Religionsgruppen in der
Stadt lebten. 12I Die ~abier waren eine isolierte Religionsgemeinschaft,
die sich als Johanneschristen ausgaben, urn fur die Muslime als Ange
horige einer Buchreligion zu gelten. In Wirklichkeit fiihrten sie die
altmesopotamische Mondreligion fort. Zu den ~abiern wurden auch
die Platoniker von J:larran gezahlt, die die Tradition der griechischen
Philosophenschulen aus Athen und Alexandria fortsetzten. 122 1m Un
tersuchungszeitraurn wurde diese Gemeinschaft endgiiltig zerstort.

Wie im Fall der Stadt ar-Raqqa/ar-Rafiqa begann die aktive De
struktion der Stadt unter Saif ad-Daula. Anfang des Jahres 352/963

117Halm(I974) 199.
118 Zur Lage der Tempel: Lloyd - Brice (1951) 94. AI-Mas'iidi verortet ibn am Bab ar

Raqqa; Mas'iidi, Muriig, cd. Barbier de Meynard IV, 62f.; cd. Pellat n, 392 § 1392.
119 Buq 'a bcdeutet wortlich F/ecken, der sich von der Umgebung unterscheidet; Lane

(1863-1894) I, 235; vg!. De Goeje (1879) 192. Bei Idrisi, Nuzha, 663, und Ibn Saddad,
A'iaq III, 85, wird ar-Ruha' mit buq'a a)s synonym fur mad/na, Stadt bezeiclmet. In die
sem Zusammenhang soB buq'a das Stadtgebiet gegcn seine Umgebung ('aqwatuha) ab
setzen. Wiet iibersetzl mit: [... Jdans /es a/entours et sur /es terrains de /a vii/e.

120 Ibn I:Iauqal, ~iira, 226, iibers. Wiet, 221; Idrisi, Nuzha, 664 (madinat ~-~iibi tn).
121 Geschichte und Quellen zu den ~abiem: Mas'iidi, Mwiig, ed. Barbier de Meynard

IV, 61-71; ed. Pellat n, 391-396 §1389-1398. Grundlegcnd Chwolsolm (1856). Zur Phi
losophie: Tardieu (1986); van Ess (1992) 442-449; Green (1992); Genequand (1999);
Ripper (2000) 282(

122 Noch Ende des 4./10. und zu Beginn des 5./11. Jhs. hatte die Philosophcnschulc
von I:Iarran cinen bedcutendcn Ru( Dies wird anhand dcr Biographic des im 1. 458/1065
6 ctwas iiber neunzigjahrig vcrstorbenen 'Amr ibn 'Abd ar-RaJ:unan ibn Al:unad ai-Kinna
n! aus Cordoba deutlich, der nach I:Iarran kam, urn Geometrie (Um a/-handasa; bei paha
bi die Erwalmung von Uq/rdis=Euklid) und Medizin (tibb) zu studieren. Er lieB sich spa
ter in Zaragossa niedcr; ~a'id al-Andalusi, Tabaqat, 171(; pahabi, Tiirib 441-460, 450.
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rebellierte die J:Iarraner Bevolkerung gegen das unrechte Handeln der
I:tamdanidischen Gouverneure, die sich von den Waren der Grol3hand
ler (tuggiir) ihren Teil abzogen (tara~u l-amti Cata mina t-tuggiir). Irre
guHire Stadtmilizen ('ay'yiiron) unter Fiihrung der Grol3handler leiste
ten zwei Monate Widerstand gegen I:tamdanidische Truppen. Der Auf
stand wurde schliel3lich von Saif ad-Daula in Verhandlungen beige
legt. Die 'ayyiin"in flohen aus der Stadt. Kurze Zeit spiiter, aber noch
im gleichen Jahr, geriet die Stadt in inner-I:tamdanidische militiirische
Auseinandersetzungen. In deren Folge wurden 320 tausend Dirham
aus der Stadt als Schutzgeld gepresst, was in etwa der Hiilfte des
liindlichen Steuerertrages der Region am Anfang des Jahrhunderts
gleichkam. Danach bemiichtigten sich die 'aY.Yiiron der Stadt. Wichti
ger als der materielle Verlust war ein Eingriff in die Bevolkerungs
struktur, der wahrscheinlich mit diesen Ereignissen im Zusarnmen
hang steht. Saif ad-Daula deportierte die sjcltische Bevolkerung von
J:Iarran nach Aleppo, urn die Stadt nach dem Massaker, das die Byzan
tiner im Jahr 351/962 in Aleppo angerichtet hatten, wieder zu bevol
kern. 123

Die muslimische Bevolkerung von J:Iarran war danach mehrheitlich
I:tanbalitisch orientiert und brachte auch noch im 4.-5./10.-11. Jahr
hundert bedeutende Gelehrte hervor,124 die ihrerseits wieder eine Rei
he von Schiilern hatten: Herausragend mit mehreren Werken und einer
Geschichte J:Iarrans ist der Qa~j Abu (Aruba al-J:Iusain ibn MuI:tam
mad ibn Abj Ma'sar Maudud as-Sulamj (gest. 318/930)125 und sein

123 Zur Rebellion der Femhiindler und 'ayyiinln in ijarriin: Miskawaih, Tagarib II,
199f.; iibers. V, 214-216. Ibn al-Mir, Kamil VIII, 405-408; Ashlor (1956) 78f.; Bikhazi
(1981) 882-890; Busse (1969) 398. Zur Deportation dedi'itischen Bevolkerung: Ibn al
'Adim, Bugya I, 60; Bikhazi (1981) 867-8; Bianquis (1991-94) 54. Zu diesem Bevolke
nmgsleil gehorte auch der Qa9i von !:farran, Abu Ganim AJ:unad ibn Ya~ya. Nach kurzer
Lehrtiiligkeil in Aleppo floh er noch im Jahr 351/962 nach Byzanz; Ibn al-'Adlm, Bugya
IJI, 1239-1240. 1m folgenden Jahr 353/964-5 zog eine lausend Mann slarke Ableilung von
Glaubenskriegem aus Ijurasan durch !:farran auf dem Weg zu den Tugur; Miskawaih,
Tagarib II, 201; iibers. V, 216.

124 Ibn Saddad, A'iaq III, 41f.; Aile vier madrasas von !:farriin waren spater ~anbali.

lisch. Eine Reihe bedeutender ~anbalilischer Ge1ehrter slanuute aus !:farriin: Abu I-!:fasan
'Ali ibn 'Amr al-!:farriinl (gesl. in Sariig 488/1095-6; pahabi, Taril) 481-490, 259), As'ad
ibn al-Munagga, ~anbalitischer Qa9i von !:farran ab 567/1172 (gesl. 606/1209; Ibn al
'Adim, Bugya IV, 1580-1584), Abu !-Tana' !:fanuuad ibn AJ:unad ibn Muhammad ibn
$udaiq al-!:farrani al-!:fanbaH (gesl. 624/1227; Ibn al·'AdIm, Bugya VI, 2907-2908). Auch
die beriihrnle Familie ~anbalitischer Rechtsgelehrter, die Banu Taimiya, halte ihren Ur
spnmg in !:farran. Rice (1952b) 41. YaquI, Buldan n, 232, nennl ebenfalls eine Lisle von
Gelehrten, die aus !:farran slanuuen. Vgl. auch Halm (1974) 198.

125pahabi, TiiriQ 301-320, 560f.; pahabi, Siyar XIV, 510-512 (mit ausfiihrlicher
Schiilerlisle); Ibn al-'Adlm, Bugya VI, 2780f.; YaquI, Buldan II, 232, Z. 14 (als Verf. des
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Schuler der Geschichtsschreiber Abu I-J:lasan (All ibn al-J:lasan ibn
(Allan ibn (Abd ar-Ralpnan al-J:larranI (gest. 355/966)126. Ebenso sind
der J:ladIl-Tradent und Geschichtsschreiber Abu (Ali MuI:tammad ibn
Sa(Id al-QusairI al-J:lafl.? al-l:IarranI ar-RaqqI (gest. nach 334/945,
lehrte vor 383/983-4)127, die Qanbalitischen Rechtsgelehrten Abu 1
Qasim (All ibn MUQanunad ibn (All as-Sarlf al-(AlawI az-ZaidI al
J:IarranI (gest. 20. Sawwal 433/12. 6. 1042)128, (Abd al-Wahhab ibn
AJ:unad ibn Galaba (gest. 476/1084)129 sowie Abu I-Farag (Abd al-

Tiirlb al-Gazlra); Ibn al-'Imad, ~aQarat, ed. Kairo II, 275; ed. Ama'u! IV, 89; Sam'aru,
Ansab, ed. Margoliouth, fol. 134v, 16lr., 306r; ed. Bariidi II, 84 (TiirilJ li-ahllfarriin);
195; III, 291 (an den beiden Stellen Erwiihnung des TiirllJ al-Gazlratain); Sa1]awi, I'lan,
iibers. Rosenthal, 381 Anm. 4, 465 Anm. 7,466 Anm. 6 (hier falschlich als Abu 'Amr as
SularnI). Heer (1898) 35; Brockelmann, GAL 11, 663 (Seitenziihlung der Neuedition);
Sezgin (1967-2000) I, 176, Nr. 154; Zirik!i (1995) II, 253. Das Geschichtswerk hie/3
Tiirlb al-Gaziratain und ist heute verloren. Bei einigen der aufgefiihrten Schiller Abu
'Ariibas in l:Iarran ist aufgrund von deren Todesdalen nur ein indirektes SchUlerverhiiltnis
in Form einer igiiza, einer Genehmisung zur Tradierung der Werke, vorstellbar: Abu 1
Fa~ M~ammad ibn al-l:Iusain ibn ~ad al-Azdi al-Mau~ili (gest. 367/977 oder
374/984; lja!Ib al-Bagdadi, Tiiri:1] II, 243f.; Sezgin [1967-2000J I, 199, Nr. 227); M$m
mad ibn al-'Abbas ibn Ya~ya al-Umawi (gest. 3721982-3; Qahabi, Tiiri:1] 351-380, 599),
Abu ~ad M~ammad ibn M~arnmad ibn ~ad ibn Is~aq an-NiSiibiiri (gest.
378/988-9; Qahabi, Tiiri1] 351-380, 637; Ibn al-'Adim, Bugya V, 2507; Sezgin [1967
2000] I, 203, Nr. 240f.), AbU I-'Abbas M~ammad ibn ~ad ibn Ya'qub a1-Ma~~i~i

(gest. 380/990-1; Qaqabi, Tarib 351-380, 674), Abu Bakr M$mmad ibn Ibrahim ibn
'Ali ibn 'A~irn ibn Ziigan ibn al-Muqri' (gest. 381/991-2; Qahabi, Tiin"1] 381-400, 38), Abu
l-l:Iasan 'Ali ibn al-l:Iusain ibn Bundar ibn 'Abdallah ibn Bair al-Qa<:\i al-Agani (gest.
385/995-6; Qahabi, Tiirib 381-400, 100), AbU Bakr Mu~arnmad ibn 'Abdallah ibn ~a1~

al-Abhari (Ibn al-'Adim, Bugya VII, 3278). Vermutlich gehor! in diese Reihe der SchUler
auch der im Jahr 379/989-90 verstorbene AbU I-Husain Muhammad ibn aI-Muzaffar al
Bazzaz (Ibn al-Gauzi, Munta~m, ed. 'A!ii XIV, 342f.), der ~ l:Iarran l:Iadi! hdrW.

126 Yiiqul, Buldan II, 232, Z. 7-14. Heer (1898) 35;. Das Werk iSI ebenfalls heule ver
loren und slellt wahrscheinlich eine Fortsetzung des Werkes seines Lehrers dar. YaquI,
Buldiin I, 565 (Tiirib al-Gazarfyin); II, 232 (TiirilJ al-Gazlra); 957 (TiirllJ al-Gazarfyln);
III, 122 (TiirllJ al-Gazarfyln). Vg!. Sa1]awi, I'lan, iibers. Rosenthal, 466.

127 Er ist Aulor des TiirilJ ar-Raqqa. Sam'ani, Ansab, ed. Bariidi II, 196; UI, 84f.
Schiller: Na~r ibn M$mmad ibn ~ad ibn Ya'qub ibn Man~iir ibn Abu Na~r a!-Tusi
al-'A!!iir al-l:Iafi~ (gest. 383/983-4; Qahabi, Tiiri1] 381-400, 70).

128 Qahabi, Siyar XVII, 560f.; Qahabi, Tiiri1] 421-440, 385f.; Qahabi, 'lbar III, 478f.;
~afadi, Wafi' XXII, 74; er ist im Alter von fasl hunder! Jahren verstorben. Schuler: Abu
Bakr 'Aliq ibn 'Ali ibn Dawiid a~-~iqilli a~-~ufj as-Saman!flri (gest. 464/1072-3; Qahabi,
Tiiri:1] 461-470, 153). Abu Ma'Slir 'Abd aI-Karim ibn 'Abd a~-~amad ibn M~ammad ibn
'Ali a!-Tabari al-Qa!!fln (gest. 478/1085-6; Qahabi, Tari:1] 471-480, 228), Abu Na~r Mu
~ammad ibn ~ad ibn 'Ali ibn l:Iiimid al-Karkangi al-Marwazi (gest. 12. Qii l-l:Iigga
484/25. 1. 1092 irn Alter von 90 Jahren; Qahabi, Tiiri1] 481-490, 134; Ibn al-Gauzi,
Munta~m, ed. 'A!ii XVI, 297, Nr. 3621; Yaqut, IrSiid VI, 338-340), der l:Ianafil Abu 1
M~ffar Man~iir ibn ~ad ibn M~ammad al-Bis!flmi al-Bal1)i (gest. in 8alb, Rama<:\an
485/0kt.-Nov. 1092; Qahabi, Tiiri1] 481-490, 164f.), Abu Yusuf 'Abd as-Salam ibn Mu
~ammad ibn Bundar al-Qazwini (Sai1] al-Mu'tazila; gest. 488/1095; Qahabi, Tiiri:1] 481
490,250; Ibn al-Gauzi, Munta~m, ed. 'A!a XVII, 21, Nr. 3651). Vg!. auch Anm. 255.

129Vgl. Anm. 388.
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ibn Mul:tammad ibn <Ali ibn AJ:unad (gest. Sonntag, 28. Vii I-I:Iigga
486/22. 1. 1094)130 zu nennen. Die Qanbalitischen Gelehrten in Da
maskus hatten zu einem groBen Teil ihre Wurzeln in J:larran. 131 Und
am Ende der Numairidenzeit lebte in J:larran auch der Lobdichter der
Numairiden, der auch als Dichter von Scherzgedichten iiberliefert ist:
Abu I-Wafa' al-I:farran'i (urn 510/1116-7).132 Diese Liste zeigt, daB das
intellektuelle Leben in J:larran - gemessen an der UberIieferungsdichte
von Rechtsgelehrten und Dichtem - nie in der gleichen Weise erstarb
wie in ar-Raqqa/ar-Rafiqa. Vielmehr blieb J:larran trotz der schwieri
gen zwei lahrhunderte eine wichtige ~anbalitische Ausbildungsstatte.
1m Gegensatz zur stadtischen Bevolkerung war die Hindlich-dorfliche
Umgebung ~'it'itisch gesinnt. 133

Wie war die Herrschaft der Beduinen iiber die Stadte des BaIIb
Tales organisiert? Ihre Anfiihrer iibten ihre Macht in der Regel vom
Zeltlager (~illa) aus. 134 Dies gilt nicht nur fUr die Numairiden, sondem
auch fUr die tUqailiden und weitgehend auch fUr die Mirdasiden. In
den Stadten selbst hatten die beduinischen Herrscher haufig gilmiin
(sg. guliim), militarisch ausgebildete Sklaven, eingesetzt. Deren Auf
gabe diirfte im wesentlichen in der fiskalischen Ausbeutung und in der
polizeilichen Ordnung der Stadt bestanden haben.

Innerhalb des Mauerringes von ar-Raqqa gab es groBe Freiflachen.
Nach Luftaufnahrnen aus den dreilliger lahren des 20. lahrhunderts
waren ungefahr zwei Fiinfte I der Stadt nordwestlich der Versamm
lungsmoschee unbebaut und mit Kanalen durchzogen (S. 49 Abb. 3).
Die Stadt selbst war nach al-Muqaddas'i ,,nicht groft". Sie lag siidost
lich der Versammlungsmoschee. 13S Es ist nicht ausgeschlossen, daB
die Freiflachen als Fluchtburg fur landliche Bevolkerung oder als La
gerpJatz von Beduinen gedient haben, wenn diese die Macht iiber die

130 Ibn al-Qalanisi, Qail, ed. zakkar, 205f.; Sib~ ibn al-(Jauzi, Mir'at, ed. Gamidi,
206f.; Qahabi, Taril} 481-490,179-181. Er wurde wiihrend seiner Zeit in Damaskus von
Tutus gefOrdert.

131 Pouzet (1988) 84; Mouton (1994) 335. Vg\. auch Anm. 130.
132 Ibn al-'Adim, Bugya X, 4646f. FUr die zeitliche Einordmmg von Abu I-Waia' dient

ein Hinweis irn Text auf einen seiner Bekannten, der Aufseher des Heeres, 'iiri(i a/-gaLs,
in Aleppo war, vg\. Ibn al-'Adim, Zubda II, 179-181. Abu I-Waia' ging spiiter nach Alep
po und siedelte dann nach Damaskus tiber.

133 Die Aufstiinde der Jahre 395/1004-5, 424/1032-3 und 439/1047-8, die sich aus der
liindlichen und diirflichen Beviilkerung rekrutierten, hatten einen si'itischen Charakter,
siehe unten S. 65f., 92 und 102f. Vg\. dazu Rice (1952b) 44.

134 Vg\. Ibn al-'Adim, Zubda 1,238, 257f., 285f. und Kennedy (1986a) 398.
135 Meinecke, al-Rakka, 412f. Die Krater, die die Ziegelriiuber hinterlassen haben,

zeigen recht genau den ehemals bebaulen Stadtbereich an, s. Abb. 3 und 4.
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Stadt errungen hat-ten. 136 Auch Saladin schlug spiiter im Jahr
578/1182 innerhalb der Stadt seine Zelte auf. 137 Fur l:Iarran steht bis
lang noch eine Abschlu13publikation der Grabungen der School of
Oriental and African Studies im Stadtgebiet aus, urn zu einer Ein
schiitzung der bebauten und unbebauten Fliichen zu gelangen. 138 Die
Anlage der Stadt ist in den Grundziigen der von ar-Rafiqa iihnlich. 139

Ibn l:Iauqal spricht ausdriicklich davon, daB sich die Banii Nurnair
nicht nur in der UmgebWlg, sondern auch im Stadtgebiet aufhielten.
Noch heute Ieben innerhalb der Stadtrnauern von l:Iarran Nachfahren
der Banii Nurnair. 140

Die Legitimierung der Herrschaft oder Vorherrschaft der Beduinen
tiber die Stiidte durch die l:Iamdaniden und Fa!imiden hatte fur die
Stadte selbst ambivalente Wirkungen: Erstens, die Stiidte blieben
weiterhin von den Beduinen bedroht. Ein negativer Einflu13 auf die
okonomische Entwicklung der Stiidte bestand zwar auch zuvor, in
folge der stiindigen Bedrohung der Uberlandwege und der Landwirt
schaft. Doch nWl fehlte eine starke politische Herrschaft in den Stiid
ten, die deren Interessen vertrat Wld auch gewaltsam durchsetzen
konnte. Damit erhohte sich die Gefahrdung fur die Kanalsysteme, die
Dorfer und die Sicherheit der Wege. Die au13erhalb der Stiidte leben
den Beduinen hatten kein Interesse, die Befestigungen gegen iiu13ere
Bedrohung zu pflegen oder auszubauen, da sich stiidtische Befestigun
gen gegen sie selbst richteten und ihre Herrschaft bedrohten.

Zweitens hatten die Beduinen nun ein fiskalisches und wirtschaftli
ches Interesse an den Stiidten. Die Nomaden hatten zwar auch schon
zuvor, ohne die formale Herrschaft zu haben, Schutzabgaben (kulaj)l41

von der seBhaften Bevolkerung verlangt; nun kontrollierten sie auch
die Administration in den Stiidten. Dafur fehlte ihnen, wie einige Bei-

136 Alte Befestigungen sind hiiufig fur diesen Zweck genutzt worden. Evliyii Celebi
berichtet im Jahr 1059/1649 fur ar-Raqqa, daB die Stadtruine als Winterlager von Arabem
und Turkmenen genutzt wurde, im Sonuner sei die Ruine Wlbewohnt, Evliya Celebi,
Seya~at-name I, 193, 199; III, 147-150, 162; i.ibers. Bugday, 43-47, 73-75, Wld BIWlt
(1879) 1,94f.

137 Ibn Taqi ad-Din, Mi<;lmar, 105: "Er schlug in ihr [ar-Rafiqa] einige Zelte auf (wa
ga 'alafihii ba '(Ja l-biyiim)."

138Yorberichte: Lloyd - Brice (1951); Rice (l95Ia); Rice (1952b). Ausziige des Gra
bWlgsberichtes in Allen (1986) 53-55. Ygl. Sinclair (1987-1990) IV, 29-43.

139Ygl. Lloyd - Brice (1951). Fehervari, G.: f:larran. In: EI2 III, 227-230, Tafel IX
Luftaufuahme. Die ehemals bebauten Bereiche liegen nordostlich der Moschee. Oer si.id
westliche Bereich innerhalb der Stadtmauer scheint nie bedeutend bebaut worden zu sein.

140 Oppenheim (1939) 230f.; Rice (1952b) 83. Besuch des Yerfassers in f:larran im
Sonuner 1982.

141 Ygl. oben S. 46 Zitat von Ibn f:lauqal.
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spiele zeigen werden, die Kompetenz. Auch wird sich die Zunahme
der Nomaden in der Region von ar-Raqqa und l:Iarran auf einen an den
beduinischen Bediirfuissen orientierten Markt ausgewirkt haben, der
verrnutlich zu einer wichtigen Einkommensquelle der Stadt wurde.

IV. Die Herrschaft der Numairiden

IV.l. Die Begriindung der numairidischen Herrschaft

In den Gesichtskreis der chronikalischen und damit der stadtischen
Uberliefenmg traten die Banii Numair erst in der Zeit der l:Iam
daniden. 142 Das <abbasidische Reich stiitzte sich gegen Ende des 3./9.
Jahrhunderts immer mehr - statt auf seine eigene - auf die Militiirge
walt der Banii l:Iamdan und deren Fahigkeit, die anderen Stamme in
Nordmesopotamien zu kontrollieren. Ebenso stellten die l:Iamdaniden
die anderen Stiirnme der Diyar MU9ar in wen Dienst, urn ihre eigene
Herrschaft aufrechtzuerhalten. 143 Die Privilegienmg der l:Iamdaniden
und der Banii Taglib gegeniiber den anderen Stammen fuhrte bei den
neueingewanderten Stammen Nordsyriens und Nordmesopotamiens
zu einem Vorbehalt gegeniiber der ryamdanidischen Herrschaft, die
sich in Stammesrebellionen aul3erte.

Ibn al-<Adun erwiihnt, innerhalb seiner Beschreibung des Fiirsten
turns Aleppo, daB die Banii Numair im Jahr 309/921-2 in die GazIra
eingewandert waren. 144 Erstmals im Jahr 324/935-6 werden sie in ei
nem historischen Kontext faBbar. Zusammen mit den ihnen verwand
ten Banii Qusair rebellierten sie und bemachtigten sich Teilen der
Diyar MU9ar und der Diyar Rabi<a. Verrnutlich ist damit die Region
des Balil) und des Ijabiir bis nach Na~ibInl45 gemeint. Die Banii Nu
mair untemahmen Razzien, machten Gefangene und sperrten die
Uberlandwege, so dal3 die Versorgung der Stiidte gefahrdet war. Saif
ad-Daula verfolgte sie, schlug sie bei Sariig und trieb sie in die Ge
gend von Singar und Hit. 146 In den nachsten Jahrzehnten blieben die
Banii Numair und die anderen neueingewanderten Stamme ein stetes
Moment der politischen und militarischen Unruhe. Die l:Iamdaniden

142 Vgl. Hiyari (1975) 51 I.
143 Bikhazi (1981), insb. 146f.
144 Ibn al·'Adfm, Bugya I, 553. Die Griinde fur ihre Auswanderung von der arabi·

schen Halbinsel sind bislang noch nicht untersucht worden.
145 Bei Abu Finis, Dlwan 11, III, pferde der Banu Numair in der Region Na~1bfn.

146 Dahabf, Tart!) 321-330, 40; Ibn Tagribirdf, Nugum Ill, 258. Bikhazi (1981) 581,
588f.
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und insbesondere Saif ad-Daula versuchten durch Harte und durch Zu
gestiindnisse in den Weiderechten seine Oberhoheit tiber die Region
zu bewahren. Er war jedoch nur zum Teil erfolgreich. In diese Aus
einandersetzungen griff auch der Dichter Abii Firas, in seiner Funk
tion als ~arndanidischer Gouverneur von Manbig, nochrnals militii
risch ein. 147 1m Jahr 331/942-3 wird eine Gruppe von Banii Nurnair im
ijabiir-Tal erwahnt. Die Bevolkerung von Qarqisiya' rief sie zum
Schutz gegen einen rebelJischen Amir, <Adl al-Bagkarni, der sich ge
gen die J:larndaniden auflehnte. Eine andere Gruppe der Banii Nurnair
lagerte bei ar-Raqqa und schtitzte die Stadt an der Seite des ~am

danidischen Gouverneurs von ar-Raqqa und J:larran, Yanis al-Mu'nisi,
vor Angriffen einer dritten Gruppe der Banii Numair. 148 Trotz dersel
ben Stammeszugehorigkeit handelt es sich urn verschiedene autonome
Gruppen des Starnmes. 1m Jahr 332/943 stiel3en Beduinen der Banii
Nurnair zu den Truppen N~ir ad-Daulas bei Mosul; doch kurz darauf
pliinderten Banii Nurnair bei einer Schlacht in der Nabe von Samarra
die Vorrate von Saifad-Daula. 149 1m Jahr 335/946-7 lieferten die Banii
Nurnair einen aufstandischen Amir an N~ir ad-Daula aus 150 und WUf

den im gleichen Jahr zusammen mit anderen qaisidischen Stammen
auf Seiten Saif ad-Daulas im Krieg gegen die I1]sididen von Agypten
erwiihnt. 151 1m Gurnada II 342/Nov.-Dez. 953 war Saif ad-Daula nach
J:larran gezogen, urn von den Banii <Uqail, Qusair und <Aglan Geiseln
(rahii~in) zu nehmen. Diese MaI3nahrnen sollten die Stiimme von Raz
zien abhalten. 152 In den Folgejahren karn Saif ad-Daula wiederholt in
das Balil)-Tal: im Jahr 344/955 nach ar-Raqqal53 und dann im Jahr
345/956 nach J:larran, urn dort Rebellionen der Stiimme niederzu-

147 Zur Politik der liamdaniden gegenuber den Nomaden: Bikhazi (1981) 489-492,
659-674. In den Gedichten al-Mutanabbis und Abu Firas werden die Banu Nurnair zur
Zeit Saif ad-Daulas mehrfach als Unruhestifter in der <iazira erwiihnt, siehe Register von
Mutanabbi - Waqidi, D1wan, und Abu Firas, D1wan.

148 Hamagaru, Takmila, 337; Ibn al-A!ir, Karnil VIII, 294-296; ed. Beirut, 394-396.
Bikhazi (1981) 489-492.

149 ~iiII, A.l)bar, 253; Hama~iini:, Takmila, 341; Ibn al-A!ir, Karnil VIII, 305, ohne Er-
wiihnung der Nurnairiden. Bikhazi (1981) 516£., 571.

150 Yal:iya, TiiriI), ed. Kratchkovsky, 66 (764); ed. Cheikho, III; ed. Tadmuri, 74.
151 Ibn al-'Adim, Zubda I, !l8. Canard (1934) 372. Bikhazi (1981) 619£.
152 Mutannabi- Wal:iidi, D1wan, 514; Bikhazi (1981) 669.
153 Canard (1934) 232 (zitiert aos Mutannabi [Bibliotheque Nationale, Paris, Ms.

Arabe 3091]), 236-238 (aus einem Kornmentar al-Mutanabbis in: A. S. de Sacy, Chresto
mathie HI, 3. Auflage, 15-19; Rebellion der Banu Nurnair; Saif ad-Daula war in ar-Raqqa
von Montag, den 23. ~afar 344/18. 6. 955 bis Freitag, den 6. Rabi' 1 344/29. 6. 955).
Mutanabbi- Wal.lldi, D1wan, 559 (Aufstiinde der Banu 'Uqail, al-'Aglan und Kilab), 574
(Aufenthalt bei den ahl ar-Raqqatain); Canard (1953) 788f.
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schlagen. In J:larran begnadigte er die Banii Nwnair, trotz des Schrek
kens, den sie unter der sel3haften Bevolkerung zwischen dem lJabiir
und dem Balli) verbreiteten. 154 Nach dem Tode von Saif ad-Daula im
Jahr 356/967 und von Nasir ad-Daula im Jahr 358/969 erodierte die
hamdanidische Macht in der GazIra. Es kam zu Fehden unter den
J:lamdaniden, wahrend derer die Banii Numair im lJabiir-Gebiet im
Jahr 359/970155 und 360/970-1 156 erwahnt werden.

Der Feldzug des biiyidischen Herrschers tA9ud ad-Daula Fana
1)usrU (reg. 338-372/949-983) nach Nordmesopotamien verursachte
schliel3lich den Verlust der ~amdanidischenKontrolle iiber die Diyar
MU9ar und tiber die arabischen und kurdischen Stamme, insbesondere
iiber die Banii Nwnair. tA9ud ad-Daula war im Jahr 367/977 Herr des
leak geworden. 1m Jahr 368/978-9 eroberte er von den J:lamdaniden
die Stadt Mosul und deren nordmesopotamischen Besitzungen, ein
schliel3lich des Balll)-Tales. Danach tiberliel3 er das gesamte Gebiet
der Diyar MU9ar den J:lamdaniden von Aleppo bis auf die strategisch
wichtige Festung ar-Raqqa, die er fur sich behielt. 157 In ar-Rafiqa liel3
er in den Jahren 369/979-80158 und 370/980-J159 Miinzen schlagen.
Und im Jahr 369/979-80 erweist der Qa9I von ar-Ra4ba, ad-Daliya I60,
QarqIsiya', <Ana und ar-Raqqa und den dazugehorigen Gebieten wie

154 Mutanabbi bei (Jazzl, Nahr III, 55-57 und Canard (1934) 410-414.
155 Ibn al-Mlr, Kamil VIII, 448. Bikhazi (1981) 955-6.
156 Miskawaih, Tagfuib II, 290; iibers. V, 311. Bikhazi (1981) 957-8.
157 Miskawaih, Tagarib II, 392; iibers. V, 430f.; Ibn ai-MIT, Kamil VIII, 512; Ibn Sad

dad, A'iaq lll, 38. Busse (1969) 52f.; BUrgel (1965) 134, der die Hofkorrespondenz
'A9ud ad-Daulas auswertete, benennt als Eroberungen innerhalb der Diyar Mu4ar die
Stiidtel:larran, Sariig, ar-Ruha', ar-Ra.fiqa und Gisr Manbig; Ripper (2000) 57, insb. Arun.
167. Der ~amdanidische Gouverneur war Salama al-Barqa'idi !!ewesen. Er war im Jahr
359/970 in l:Iarran und ar-Raqqa eingesetzt worden; Sib! ibn al-Gauzi, Mir'at. Ms. Arabe
5866, fol. 9r (l:Iarran); Ibn ai-MIT, Kamil VIII, 448 (l:Iarran und ar-Raqqa). Bikhazi
(1981) 955f.

158 Dinar, ar-Rafiqa. 369 h.: Darley-Doran (1986) Nr. 130 (4,78g; 19rnm; Abb.) auch
in Treadwell (2001), 162, Nr. Rf369G. 1m Stit und Ausfuhrung entspricht dieser Dinar
denen, die im Jahr zuvor und gleichen Jahr in Mosul gepriigt wurden. Vg). Dinar, Mau~i),

368 h.: Sotheby's (29. Sept. 1988), Nr. 205; Dinar, Ma~il, 369 h.: Peus 338 (1994), Nr.
893 (4,95g; gleicher Stempel wie Ex. Sotheby's nur die Jahreszahl wurde im Stempel ge
iindert). Dirham, ar-Rafiqa, 369 h.: Treadwell (2001) 162, Nr. RD69 (St. Petersburg
7057; 4,9g; 26mm; Abb.).

159 Dirham, ar-Rafiqa, 370 h.: Leuthold (1990), Nr. 94 (4,05g; Rv. unten ra~ Abb.;
auch in Treadwell [2001)162, Rf370); Peus 351 (1997). Nr. 1069 (2,9Ig; 25mm; 12h; o.
Beizeichen im Avers und Revers; Abb.); UT (EE9-B5; 3,3Ig; 25mm; Ilh; o. Beizeichen;
auch in Treadwell [2001] 162. Nr. RD70, Abb.), (EE9-B6; 4,76g; 27mm; Ih; J. n. lesb.;
auch in Treadwell [2001) 162, Nr. Rf37x, Abb.), (Bestand I1isch; 3,53g; J. n. lesb.; o.
Beizeichen).

160 Ein kleiner Ort zwischen 'Ana und ar-Ra~ba auf der westlichen Euphratseite;
Yaqut, Buldan II, 538.
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aile anderen Qa9Is der buyidischen Herrschaft dem neu von <A9ud ad
Daula und dem Kalifen eingesetzten Oberqa9I seine Referenz. 161

Bei der Riickgabe der Diyar Mu<,lar an AbU Ma<alI Sa<d ad-Daula
SarIf (reg. 356-3811967-991) werden die Stiidte nicht einzeln aufge
fiihrt, auch nicht J:larran und ar-Ruha'. Die Herrschaftssituation dieser
beiden Stiidte in den nachsten elf bis funfzehn Jahren ist nicht eindeu
tig bestimmbar, da auch die kurdischen Marwaniden in diesen Raum
vordringen. 162 <A9ud ad-Daula wird im Nekrolog als derjenige erin
nert, der die Sicherheit der Provinzen garantierte und die Kurden und
Beduinen zurUckdrangte. 163

Ein nurnairidischer Amir wird erstmals wahrend dieser Auseinan
dersetzungen zwischen Buyiden, J:lamdaniden und Marwaniden nam
haft gemacht. Bis dahin wurde der Stamm nur als Kollektiv genannt.
In den 370er/980er Jahren verwiistete der kurdische Amir Bag ibn
Dustak (gest. 380/990) die Diyar Bakr und begann sie nach und nach
zu erobem bis hin nach Mosul. Er konnte aber wegen der dort leben
den Beduinen der Banu <Uqail und Banu Nurnair nicht weiter vordrin
gen. 164 Bag war der Begriinder der Macht der kurdischen Marwani
den.16~ Zur Sicherung der buyidischen Nordgrenze gegen die Kurden
setzte der Buyide Baha' ad-Daula (reg. 379-403/989-10 12) im Jahr
379/989-90 zwei 1)amdanidische Amire in Mosul ein. Diese sammel
ten in der Region arabische Nomaden, urn gegen Bag und seine Nach-

161 Sib! ibn al-(;auzI, Mir'at, Ms. Arabe 5866, fol. 82r. Der Name des Qa9is des west
lichen Teils der Mosuler Provinz lautet Abu M~ammad 'Abdallah ibn M~ammad ibn
'Uqba. Statt 'Ana steht in der Handschrift 'A-rna. Es handelt sich vermutlich um einen
Schreibfehler.

162 1m Jahr 372/983 am Beginn des Nekrologes von 'A9Ud ad-Daula zahlt Sib! ibn al
(;auzi die Stiidtel:larran und ar-Raqqa unter seinen Besitzungen auf; Sib! ibn al-(;auzI,
Mir'at, Ms. Arabe 5866, fol. 10Ov. Dies muJ3 nicht notwendigerweise den Herrschafts
bestand in seinem Todesjahr abbilden. Da in die Liste auch die marwarudischen Stiidte
Amid, Mayyafiiriqin und Ijila! zur Herrschaft von <A~ud ad-Daula gmhlt werden, sind
auch abhangige Territorien mit aufgelistet.

163 Vg!. RU<lrawari, Vail, 54. Er berichtet unler dem Jahr 372/982-3 tiber 'A~ud ad
Daula und zur Situation in Nordmesopatamien: "So beschtitzt er das Land var jedem Db
len und bewahrt die Wege vor jedem Wtiterich, und die Sel3haften und die Beduinen
flirchten und verehren ilm (fa-innahii. bama l-bilada min leu/Ii muftidin wa-bafi~a !-.turoqa
min leulli 'Uipn wa-habahii. l-bawa¢iru wal-bawadi)". Sib! ibn al-(;auzI, Mirat, Ms.
Arabe 5866, fo!' 99v.

164 Vg!. RU<lrawari, Vail, 145 unter dem Jahr 377/987-8. Vg!. auch Ripper (2000) 121.
Die Banu Numair wurden auch fiir das Jahr 376/987 als Eskorte des Bardas Skleros von
Bagdad in das byzantinische Reich zuriick genannt; Ya/.1ya, Tanl}, ed. Tadmuri, 207f.
(Fehlschreibung von Numair als guyar). Zum politischen Kontext siehe Ripper (2000)
121-123.

16~ Zum Aufstieg der Marwaniden: Ibn al-Mir, Kiimil lX, 25-28, 38; Ibn al-Azraq,
Tari!), ed. 'Awa~, 57. Arnedroz (1903).
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folger miliHirisch vorzugehen. 166 In den folgenden militiirischen Aus
einandersetzungen wurde im Jahr 380/990-1 ein Amir Bani Numair,
der den Namen ar-Ragfrr trug, genannt. Er kiimpfte auf ~am

danidischer Seite bei Na~ibIn und wurde durch einen <uqailidischen
Uberfall schliel3lich getotet. 167 Der Titel Amir war auch der Funkti
onstitel von Anfiihrern nomadischer Gruppen. Die Fiihrer der Banii
Nwnair trugen ihn auf Miinzen sowie in der einen erhaltenen In
schrift. 168 Nach ar-Ragfrr iibernahm Wa!!iib ibn Gatbar an-NwnairP69
die Fiihrung des Stammes. Die genaue Ausdehnung der marwanidi
schen Herrschaft nach Westen in die Diyar Mu<;iar hinein ist in dieser
und der folgenden Zeit nicht eindeutig zu bestimmen. Es gibt nur ei
nen Hinweis, daI3 ar-Ruha' irn Norden der Diyar Mu<;iar marwanidisch
war und irn Grenzgebiet zu J:lamdaniden lag. l7O Diese Region gehorte
zu den Weidegriinden der Banii Numair. Mit Wa!!ab ibn Gatbar be
gann jene Epoche in der Geschichte der Nurnairiden, in der ein nurnai
ridischer Stammeschef auch iiber SHidte der Diyar Mu<;iar Herrschaft
ausiibte.

Abu Qawam Mu'ayyid ad-Daula Wanab ibn Ga'bar an-Numairi
Amfr Banf Numair 380/990 bis 410/1 019-20
moglicherweise als ~amdanidiscber Statthalter von l:Iarran

166 Ibn al-Alir, Kamil IX, 46f. Vgl. Ibn al-Azraq, Tang, ed. 'Awag, 57f. Bikhazi
(1981) 975.

167 RiiQr'awan, pail, 178f. (ar-Ragftr); Ibn al-Alir, Kamil IX, 50 (dart: al-MuzaJar);
Sib! ibn al-Gauzi, Mir'at, Ms. Arabe 5966, fol. 128v (ohne Erwahnung der Banii Nurnair);
Ibn al-Wardi, Mu/Jta~r I, 430 (ohne Erwahnung der Banii Nurnair). Rice (I952b) 56;
Degener (I987) 3 I; Forsyth (1977) 480; Ripper (2000) 128-131. Moglicherweise steht
mit diesen Ereignissen auch eine blutige Razzia, die ein arabischer AmIr, der auf arme
nisch "Lange Hand" genannt wurde, im Jahr 440 armenischer Zeitrechnung (Beginn 5.
MuJ:1arram 381/24. 3. 991) in die Region von ar-Ruha' hinein untemahm, und von der
Matthaus von Edessa, iibers. Dostourian, 40£., berichtet, in Zusammenhang.

168 Zu den Miinzen siehe unten; zur Inschrift Rice (1952b) 53. Zurn Titel amfr vgl.
Rice (1952b) 57 und Hiyari (1975).

169 In der von Rice (1952b) 53-56 diskutierten Bauinschrift, die als offizielles Doku
ment gelten kann, ist der nasab mit Ibn (;a 'bar angegeben. Yal,1ya, Tang, ed. Kratch
kovsky, 259 (467) [nasab fehlt (sic!)]; ed. Cheikho, 186f.; ed. Tadmuri, 255, nennt den
Vatersnamen von des Amir Wanab: Ibn (;aJar. Ibn al-Alir, Kamil IX, 220, und mit ibm
Ibn Saddad, A'laq III, 46, nennen ibn Ibn Siibiq. Rice vermutet, daB Sabiq moglicher
weise der Name des Gro13vaters sei. Auch ist es moglich, daB Ibn al-A!ir eine Verwandt
schaft zu den QUSairiden auf Qal'at Ga'bar besteht. Siehe auch Anm. 237.

170 Ibn al-Azraq, Tanl.!, ed. 'Awag, 72f. Amedroz (I903) 125. Bei einer Hochzeitsde
legation einer l,1amdiinidischen Prinzessin von Aleppo zu den Marwiiniden im Jahr 386/
990-1 wurde in ar-Ruha' Station gemacht und dariiber gesprochen, daB sie als l,1amdiini
dische Prinzessin nun dasjenige Land betritt, das ihren Vatem gehort habe. Das heillt, ar
Ruha' war zu dieser Zeit schon marwanidisch. Zur Frage der Herrschaft irn nord lichen
BalQ)-Tal vgl. auch unten die Auseinandersetzungen zwischen Nurnairiden und Marwani
den urn ar-Ruha' zwischen den Jahren 416/1025-6 und 422/1030-1 unten S. 87.
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nach 380/990 bis 392/1002 und
als (autonomer) Amir in J:Iarran 392/1 002 bis 410/1 0 19-20
in ar-Raqqa nach 401/1010-1 bis 410/1019-20

Der tiber zwei Jahrhunderte spater schreibende Ibn Saddild behauptet,
daB Wanilb fonnal zuerst als Statthalter (niiib) des l:Iamdaniden Sa<id
ad-Daula (reg. 381-392/991-1002) in J:larran herrschte. Wann ibm die
Statthalterschaft tibertragen worden sein solI, sagt er nieht. Nach dem
Tod von Sa<id ad-Daula im Jahr 392/1002 und wiihrend der Auseinan
dersetzungen urn seine Nachfolge machte sich Wa!!ilb, Ibn Saddad zu
folge, in J:larran unabhangig (istabadda bihii).l7l Moglicherweise han
delt es sich bei dieser Aussage nicht urn tiberliefertes Wissen, sondem
urn den Wunsch Ibn Saddads, den Beginn von Wanabs Herrschaft in
J:larran plausibel zu datieren. 172 Mit dem Begriff Unabhangigkeit
meint Ibn Saddild wahrscheinlich, daB Wanilb auch formal nieht mehr
die Oberhoheit der J:lamdaniden und ihres Nachfolgers in Aleppo, des
ehemaligenguliim Lu'lu' as-Saifi al-Kabir (reg. 394-399/1 004-1 008),
anerkannte. Wa!!ilbs Herrschaft tiber die Stadt J:larran ist Ausdruck
des militarischen Niedergangs der J:lamdaniden, die bislang die ara
bischen Stamme fur ihre Ziele einsetzen und kontrollieren konnten,
ohne ihnen die Herrschaft tiber Stadte giinzlich zu tiberiassen. l7J

Die seBhafte Bevolkerung reagierte auf die politisch unsichere
Lage zwischen christlichen Byzantinem, dem si<itischen Nordsyrien l74

und der existentiellen Bedrohung durch die Beduinen mit religios be
griindeten Erhebungen. 17S Die erste chiliastische Bewegung dieser Art
fand im Jahr 395/1 004-5 in Nordsyrien statt. Sie hatte Auswirkungen
auch auf das Balll)-Tal. In den Berichten tiber diese Erhebung handelte
Wanilb schon als unurnschriinkter Herr der nordlichen Diyar Mu<;iar.
Ob und zu wem, zu den l:Iamdaniden oder zu den Marwaniden, noch
ein Oberherrschaftsverhiiltnis bestand, wird nicht mitgeteilt. In der
byzantinischen Historiographie werden die Banti Numair in dieser
Zeit auch bei einer Razzia in Nordsyrien und der Gegend von Antio
chia erwahnt. 176

Ein Alpnad ibn al-l:Iusain al-A~far at-Taglibi al-Gazi war im Ge
wand eines Bettlers aufgetreten und rief zum Gihad gegen die Byzan-

171 Ibn ~addad, A 'Hiq Ill, 46, 76.
172 Zu Ibn ~addad als QueUe siehe oben Anm. 28.
173 Vgl. Felix (1981) 132f.
174 Zur religiosen Situation in Nordsyrien vgl. Khayat (1971).
17S Vgl. zu den endzeitlichen Erwartungen und Bewegungen in Agypten und im Irak

zu dieser Zeit van Ess (1977) und G1assen (1981).
176 Skylitzes, 345. Forsyth (1977) 534f., 593f.; Felix (1981) 52f.
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tiner auf. Der Name al-A~Jar scheint an die talidische Rebellion in al
KUfa zur Zeit al-Ma'miins im Jahr 199-200/815 unter Abu s-Saraya al
A~far al-Fa!imI anzukniipfen, der in Ra's al-tAin seine Residenz hat
te. 177 Der neue al-A~far at-TaglibI storte das empfmdliche politische
Gleichgewicht der fa!imidisch-byzantinischen Grenzregion. Seine
Anhanger gewann er unter den ismatIlitisch-sItitischen Maghrebinem,
die mit den Fa!imiden ins Land gekommen waren und dort siedeltenl78

und den Muslimen der Dorfer (balq min al-magrib wa-sukkiin al-qurii
min al-muslimin).179 Beide Bevolkerungsgruppen waren durch arabi
sche Nomaden bedroht. Unter al-A~fars FUhrung sarnmelten sich, den
Quellen zufolge, zeitweise zehn- bis dreilligtausend Menschen. 180 Sie
untemahrnen Razzien in das byzantinische Gebiet. Die Byzantiner
brachten al-A~far at-TaglibI bei Antiochia eine Niederlage beL Er ent-

177 Hilrny, A.: Abu 'I-Saraya. In: EI2 I, 149f. Tomberg (1868) 706f. und ders. (1869)
313f.; Miles (1950), Nr. 253; Artuk - Artuk (1971), Nr. 313; Qalar I, Nr. 1836-1838;
Lowick (19%), Nr. 1138; Schulten (1989), Nr. 1211; Islamic Coin Auction 3 (2001), Nr.
131. Ra's al-'Ain hatte eine Tradition an charismatischen Aufstiinden. Die Stadt wird bei
a!-Tabari als Residenz von Abu s-Saraya al-Fa!irni (manzi/ Abf s-Sariiyii) angesprochen;
Tabari III, 985; iibers. Bosworth, 25. 1m Jahr 318/930 gab es einen ersten Aufstand eines
at-Taglibi in der Umgebung von Ra's al-'Ain; Ibn al-Mlr, Kamil VIII, 163; Bikhazi
(1981) 441. Der pers<inliche Name, ism, oder Ehrentitel, /aqab, dieses at-Taglibl wird
nicht genannt. Ra's al-'Ain konnte ein Bindeglied zwischen Abu s-Saraya al-Fa!irnI, je
nem at-Taglibl des Jahres 318 h. und dem ersten A~far at-Taglibi des Jahres 395/1004-5
sein. Mit Sicherheit besteht jedoch eine Verbindung zwischen dem Aufstand des zweiten
al-A~far at-Taglibi im Jahr 439/1047-8, der sich ebenfalls in Ra's al-'Ain zurn Anfiihrer
eines Aufstandes gemacht hatte. Der zeitgenossische Dichter ai-Ma'am (gest. 449/1049)
stellt jenem ersten al-A~far at-Taglibl einen weiteren A~far oder al-U~aifU' al-Muntafiql
(gest. 410/1019-1020) gegeniiber, allerdings nicht, urn eine Parallele zu ziehen, sondem
sie in ihrem Verhalten zu kontrastieren. U~aifU' gehorte zu einem Unterstamm der Banu
'Uqail und eskortierte den J:{agg. Er tat sich irn Kampf gegen die sl'Itischen Qarma!en irn
Siidirak hervor; Smoor (1985) 78f.; Ibn al-Gauzl, Munta~m, ed. 'A!li XV, 134 (410 h.);
Sib! ibn al-Gauzi, Mir'at, Ms. Arabe 5866, fol. 146v (al-U~aifU' al-A'rabi; 385 h.); Ibn al
MIT, Klimil IX, 40 (J. 378/988-9). Und schliel3lich wird in HeIdenepen der Wesir 'Amid
ad-Daula ibn Fai}r ad-Daula ibn Gahir, der irn Jahr 488/1095 eine Mauer urn den Kalifen
palast erbaute, mit A~far at-Taglibi identifiziert, so Sib! ibn al-Gauzi, Mir'at, ed. Gamidl,
235f. Fierro (1993) und dies. (1998) analysiert detaiJiert die Bedeutungen von al-A4ar
und den moglichen Beziehungen zwischen den Namenstriigem. Abgesehen davon, dal3
sie den hier genannten A~far at-Taglibi vom Jahr 395/1004-5 und den vom Jahr 488/1095
iibersieht, kommt sie zu dem Ergebnis, dal3 die urspriingliehe Bedeutung von a/-A~far

schon zur Zeit von al-Gahi~ (gest. 255/868) vergessen war, so da/3 nur noch der gegen
seitige Riickbezug der spiiteren Namenstriiger von al·A~far auf den friiheren Abu s
Saraya al-A~far al-Fa!imi als Deutungsmuster bleibt. Vgl. S. 102.

178 Zu Siedlungen der la!imidisch-maghrebinischen Garden in Syrien vgl. Ibn al
Qalanisi, gail, ed. Amedroz, 28; ed. Zakkar, 49. Taibi, M.: Maghariba. In: EI2 V, 1159
1161, hier 1160; Bianquis (1986) und (1989) Register; Mouton (1994) 288-301.

179 Ya~ya, Tan1:J, ed. Kratchkovsky, 258 (466); ed. Cheikho, 186; ed. Tadmuri, 254.
180 Die zahlenangaben der Quellen werden hier beibehalten, da es weder eindeutig

bestiitigende noch vemeinende Argumente gibt.
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kam, floh in das Gebiet von Wanab, in die Nahe der Stadt Sariig, und
verschanzte sich auf dem groBen Landgut (¢ai'a kabira) Kafar <AzUz,
das iiber eine befestigte Umfriedung (laM sur) verfiigte. 181 Der Statt
halter von Antiochia, Nikephoros Uranosl 82, verfolgte al-A~far und
griff ihn in Kafar <AzUz an. Vier Wochen lang belagerte Nikephoros
den Ort, bis er den Widerstand brechen konnte. Nach Aussage der
Quellen wurden zwolftausend Menschen gefangengenommen. Doch
al-A~far gelang noch einmal die Flucht zu Wanab. Durch das Eindrin
gen der Byzantiner in die Diyar Mu<;lar waren Wanabs unmittelbare
Interessen beriihrt. AI-A~far brachte eine Koalition von sechstausend
Kilab- und Numair-Beduinen gegen Nikephoros zusarnrnen. Doch die
Beduinen wurden geschlagen. AI-A~far entkam. Nikephoros kehrte
siegreich und mit reicher Beute nach Antiochia zuruck. Er verlangte
von Wanab die Auslieferung von al-A~far. Nach Ya1:lya von Antiochia
befiirchtete Wanab, daB eine Auslieferung "die Muslirne" gegen ihn
aufbringen konnte (irhiig ai-muslimin 'alaihi). Der Ausdruck
"Muslirne" bezieht sich hier auf die schon oben erwahnte muslirnische
Dorfbevolkerung der Diyar Mu<;lar irn Gegensatz zu den Beduinen.
Erst die Vermittlung von Lu'lu' as-Saifi von Aleppo erreichte eine
Verstandigung zwischen beiden Parteien. AI-A~far wurde irn Sa<ban
397/April-Mai 1007 in Aleppo gefangengesetzt, von wo er jedoch irn
Jahr 406/1016 entkam. 183

IV.2. Die Festung ar-Riifiqa und der Siiden des BaUb-Tales

Der Norden des BalIl].-Tales war nach der oben erwahnten buyidischen
Eroberung der Gazlra im Jahres 368/978-9 wahrscheinlich zuerst an
die l:Iamdaniden von Aleppo zuriickgegeben worden. Das Gebiet ge
riet aber dann unter die nomadische Herrschaft der Marwaniden und
Numairiden. Der Siiden mit der Festung ar-Rafiqa bildete noch fiir
ungefahr drei13ig Jahre einen Stiitzpunkt rivalisierender Militarmachte,

181 Yal.tya, Tiirib, ed. Tadrnuri, 254 (Kajar ~Uz); Yaqut, Buldan IV, 290 (Kajar
~zun); Ibn al-'Adirn, Bugya II, 699 (Kajar ~zur). Der Ort wird weder bei Ibn I:Iauqal
noch bei al-Muqaddasi genannt. Er existierte schon zur Zeit al-Ma'rniins. Er ist nicht ge
nau zu lokalisieren.

182Statthalter von Antiochia von 389/999 bis 397/1007, rnoglicherweise auch bis
1011; Laurent (1962) 235f.; McGeer (1995) 80.

183 Zu den Geschehnissen urn al-A:jJar at-Taglibi: Yal.tya, Tiirib, ed. Kratchkovsky,
258f. (466f.); ed. Cheikho, 186f.; ed. Tadmuri, 254f. (dort Sa'ban 397 h.); Ibn al-'Adirn,
Zubda I, 196; Ibn al-'Adirn, Bugya II, 698-700; Skylitzes, 345. Honigmann (1935) 108;
Zakkar (1971) 40; Forsyth (1977) 536f.; Srnoor (1985) 76; Bianquis (1986) 309f.; aus
fiihrlich Felix (1981) 50-54, dort zu Nikephoros Uranos; Ripper (2000) 154f.; Todt
(2001) 242, 248.
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bevor auch er unter nomadische Herrschaft geriet. Vier historische
Abschnitte sind fur den Soden zu unterscheiden:

die Zeit der buyidischen Statthalter von Mosu1 368/978-9 bis 376/
986-7,
die fatimidische Verwa1tung durch einen guliim des Stattha1ters von
Damaskus, Baqgur, nach 376/986-7,
die unabhangige Herrschaft des guliim Baqgur in ar-Raqqa von 378/
988 bis 381/991,
und die Expedition des fatimidischen Generals Lu)lu) al-Bisara von
399/1008-9 bis 40111011 in die GazIra. Er machte ar-Raqqa zu sei
nem Stiitzpunkt.

Durch die Fehden der l:Iamdaniden untereinander und der Nachfo1ge
kriege im buyidischen Herrschaftsbereich begannen die Fatimiden
ihre Macht nach Nordsyrien und Nordmesopotamien auszudehnen.
Ar-Raqqa/ar-Rafiqa ge1angte nach der buyidischen Oberhoheit unter
Ia!imidische Herrschaft. Als Gouverneur von ar-Raqqa wird ein buyi
discher biigib von Ibn ad-Dawooart ohne nahere Namensangabe ge
nannt, der ein ehemaliger Gefolgsmann von <A9ud ad-Dau1a, gewesen
war. Jener l:Iagib ist vermutlich mit dem l:Iagib Abu 1-Qasim Sa<d ibn
Mul:iammadI84, einem hochrangigen Arnlr unter <A9ud ad-Daula und
Gouverneur der buyidischen Gazira mit Sitz in Mosu1, zu identiflzie
ren. 185 1m Rama9an 376/Jan.-Feb. 987 wurde der Buyide ~am~am ad
Daula al-Marzuban ibn <A9Ud ad-Daula in den Bruderkriegen nach
dem Too von <Adud ad-Daula von Abu l-Fawaris Saraf ad-Daula
Sirgil ibn <A9ud ad-Dau1a aus Bagdad vertrieben. 186 Nach einer Liste

184 Zu seiner Karriere unter 'A~ud ad-Daula siehe Biirgel (1965) Register. Seit 373/
983-4 kampfte er gegen Bag. Spatestens ab dem Jahr 373/983-4 und dann wieder nach
kurzer Unterbrechung ab 374/984-5 war er Gouverneur von Mosul; RuQniwari, pail, 85f.;
Ibn al-Nir, KamillX, 25 (Jahr 373/983-4), 37f. (Jahr 374/984-5); ed. Beirut, 35f., 39. Ein
Brief der Hofkanzlei des Buyiden~a~ ad-Daula, verfal3t von Abu Isl)aq a~-~abi', an
Abu I-Qasim Sa'd ist iiberliefert. Zu diesem Zeitpunkt im Jahr 375/986 befand er sich bei
Na~ibln im Kampf gegen Bag al-KurdJ; QalqaSandi, ~ub~ VII, 104-106. Die ZugehOrig
keit ar-Raqqas zur PrOVlnz Mosul wird auch an der Miinzpriigung deutlich. Die Stempel
fur die Miinzpragung in ar-Rafiqa tragen nicht nur das gleiche Protokoll, sondern sind
dariiber hinaus von der g1eichen Hand wie die in Mosul geschnitten. Siehe Arun. 159.

185 Nur der spate Chronist Ibn ad-Dawadari, Kanz VI, 217, berichtet, dal3 ein l:Iagib in
ar-Raqqa herrschte, der sich an Baqgur wandte, damit dieser die Stadt fur den Fa!IDiden
kalifen einnimml. Woher Ibn ad-Dawadari diese Information hat, ist nicht zu rekonstru
ieren. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dal3 er dies aus dem Kontext seiner Quellen er
schlol3, da der l:Iagib Abu I-Qasim Sa'd ibn Mul)ammad zu dieser Zeit buyidischer Gou
verneur der Gazira war. Neben dernselben Titel (~iig;b) ist der erwahnte Tod beider l:Ia
gibs nach dem Jahr 376/986-7 Hauptargument fur die Identifizierung beider miteinander;
vg!. Ibn al-Nir, Kamil lX, 38; ed. Beirut, 54f. Siehe Ripper (2000) I19f.

186 Ibn al-A~ir, KamillX, 33f. Kennedy (1986a) 237.
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von ar-Rugrawarl (gest. 488/1095)187 geh6rte auch ar-Raqqa noch zurn
Herrschaftsbereich von Saraf ad-Daula. 188 Saraf ad-Daula versuchte
den Gouverneur von Mosul zu entmachten. Der l:Iagib forderte - nach
Ibn ad-Dawadarl - infolgedessen den fii!imidischen Gouverneur von
Damaskus Baqgur auf, die Stadt ar-Raqqa fur die Fa!imiden einzu
nehrnen. Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, daB Baqgur die giin
stige politische Situation von sich aus ausnutzte. Abu I-Fawaris Baq
gur at-Turkjl89 war MiliHirsklave (guliim) von Saif ad-DauJa gewesen.
Er herrschte nach dessen Too zuerst tiber Aleppo, dann eine zeitlang
tiber l:Iim~. Schliel31ich wechselte er in 1atimidische Dienste und war
am Samstag, dem 7. Ragab 373/15. 12.983, Gouverneur von Damas
kus geworden. Baqgur schickte eine Expedition unter seinem Gefolgs
mann Wa~lf, der wahrscheinlich mit dem ehemaligen Gouverneur von
Ba{labakk zu identifIzieren ist l90, nach ar-Raqqa aus. Der l:Iagib starb
kurz daraufim Jahr 377/987-8. 191 Wa~lfblieb in ar-Raqqa.

Abfolge der Herrschaft in ar-Raqqa:
Abu I-Qasim Sa{d ibn Mu~ammad,

buyidischer I:Iagib und Gouverneur von Mosul
unterstellt ar-Raqqa fii~midischer Oberhoheit
nach Rama<;lan 376/Jan.-Feb. 987 bis 377/987-8

W~if at-Turki
fiitirnidischer Gouverneur und guhim Baqgw-s
nach 377/987-8 bis nach Dienstag, IS. Ragab 378/30. 10.988

Abu I-Fawans Baqgur
nach Dienstag, IS. Ragab 378/30. 10.988 bis 7. ~afar 381/5.4.991

Am Dienstag, Mitte Ragab 378/30. 10. 988, war Baqgur gezwungen,
aus Damaskus zu fliehen, da er sich mit dem fiitimidischen Wesir
Ya{qub ibn Killis (gest. 380/990) tiberworfen hatte. Er begab sich tiber
Tadmur/Palmyra nach ar-Raqqa. Baqgur stellte von nun an eine lokale
Macht dar. Sein Machtbereich reichte bis nach ar-R~ba. Er schickte 
nach Ibn al-A!lr - eine Gesandtschaft an den Buyiden Baha' ad-Daula.
Vergeblich versuchte er, dem Chronisten Ibn ZafIr zufolge, eine An-

187 Bosworth, C. E.: al-Rudhrawarl. In: EI' VIII, 586f.
188 Ru<;!rawari, pail, 138 (Wlter dem Jahr 377 h.).
189 Siimtliche literarischcn Quellen stimmen in der SchreibWlg des Namens als Bakgur

iiberein. Doch geht die SchreibWlg Baqgiir aus einer Miinze als offizicllem Dokwnent aus
Aleppo des Jahres 358/%9-970 hervor; Linder Weiin (1961) 98f. ErwahnWlg der Miinz
priigung von Baqgur in Aleppo bei Ibn al-'Adim, Zubda 1,161; 'Azimi, Tan1J, cd. Z8'riir,
305; Ibn ad-Dawadari, Kanz VI, 217.

190 Maqrizi, Itti'ii~ I, 259.
191 Ru<;lrawari, pail, 142; Ibn al-Mir, Kamil IX, 38; cd. Beirut, 54.
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naherung an den (abbasidisehen Kalifen zu erreiehen. Naeh Ibn al
QalanisI sehrieb er aueh an den aufstiindisehen Kurdenf'iihrer BiiQ in
MayyatariqIn und an den l:Iamdaniden Abu Ma(all Sa(d ad-Daula von
Aleppo aus Fureht vor einer buyidisehen Expedition. l92 Baqgur blieb
in ar-Raqqa politiseh isoliert (munqa!i 1m). Naeh dem Tod von Ibn
Killis im Ou l-l:Iigga 380IFeb.-Miirz 991 versuehte Baqgur sieh emeut
mit dem Fa~imidenkalifenzu arrangieren und bot Unterstiitzung fur
einen Angriff auf Aleppo. Er verwies darauf - so die Sieht des Bag
dader Chronisten Abu Is~aq IbrahIm a~-~abi'193 -, daB Aleppo das
Vorzelt des Irak sei (dihliz al- 'Iriiq) 194. In ar-Raqqa ging Baqgur
Biindnisse mit den benaehbarten Stammen der Banu KiHib und der
Banu Numair ein. Naeh ar-RugrawarI versehwagerte er sieh sogar mit
ihnen. Am 7. ~afar 381/25.4.991 wurde Baqgur w8hrend eines mill
gliiekten Angriffes auf Aleppo von dem l:Iamdaniden Sa(d ad-Daula
bei Balis besiegt und hingeriehtet. Am Donnerstag, dem 12. ~afar

381/30. 4. 991, iibergab ein guliim Baqgurs, Salama ar-RustaqII95, die
als Festung bezeiehnete ar-Rafiqa (~i~n ar-Riifiqa)196 an Sa(d ad
Daula.

Gouverneure der I:Iamdaniden von Aleppo und deren Nachfolger:
vom 12. ~afar 381/30.4.991 bis 399/1009-10
darunter Badr as-Sa'di nach dem 12. ~afar 381/30.4.991

In der Stadt ar-Rafiqa befanden sieh bei der Ubergabe noeh Baqgurs
Familie, seine Wesire und sein Vermogen, welches Sa(d ad-Daula
einzog. Kurz darauf verstarb Sa(d ad-Daula. Sein Leichnam wurde
naeh ar-Raqqa zuriiekgebraeht und in einem Mashad auBerhalb der
Stadt beigesetzt. 197

192 Nach Ibn al-QaHinisi, gail, cd. Zakkar, 59, bot ibm Sa'd ad-Daula kurz vor einer
Schlacht zwischen ihnen an, ibn zum Gouverneur "von den Stadttor von l:Iim~ bis nach
ar-Raqqa (min bab l:fi~ ita ar-Raqqa)" zu machen. Ibn al-A!ir, Kiimil IX, 59; cd. Beirut,
85, macht daraus die Bitte Baqgurs nach der Statthalterschaft iiber l:Iim~.

193 De Blois, F. C.: Sabi'. In: EI2 VIII, 672-675, hier 674.
194 Sib! ibn al-Ca~i, Mirat, Ms. Arabe 5866, fol. 136r. Auch bei Ibn al-Qaliinisi,

gail, ed. Zakkar, 58f.
195 Die Namensform ist ohne Vokalisation von Sib! ibn al-Cauzi iibernonunen. In der

Edition des Textes von ar-Riigrawari und Ibn al-Qaliinisi fmdet sich Saliima ar-Raiiql.
196 Ibn al-Qalanisi, Vail, cd. Zakkar, 64, moglicherweise von Abii ls!.J.aq a~-~abi'.

197 Baqgur und ar-Raqqa: Zur Geschichte Baqgurs gibt es zwei Haupttraditionen, eine
Bagdader und eine Damaszener, die sich in den Einzelheiten nicht vollstiindig in Uber
einstimmung bringen lassen. Der Text des Bagdader Chronisten Abii Is~aq Ibrahim a~

~abi' (gest. 384/994) findet sich unabhangig von einander bei Sib! ibn al-Gauzi, Mir'at,
Ms. Arabe 5866, fol. 135r-138r und Riigrawari, gail, 208-217. A~-~abi' bezeichnet Baq
gw- als Gouyerneur von ar-Raqqa und ar-Ra~ba von Seiten Sa'd ad-Daulas. Trotz der
Bemiihungen Baqgurs wn ein Anerkennung von Sa'd ad-Daula diirfte es sich hierbei wn
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Die stiidtische Bevolkerung von ar-Raqqa und ar-RaJ:1ba (ahl ar
Ra~ba war-Raqqa) sandte unmittelbar in der Folge ein Schreiben an
den Bagdader Buyiden Baha' ad-Daula, das in Bagdad im Rarna9an
381INov.-Dez. 991 ankarn. Falls er ihnen militiirische Hilfe sende,
waren sie bereit, ihm die beiden Stiidte zu iibergeben. Verrnutlich
spiegelt sich darin sowohl die Sicherheitslage in den Diyar MU9ar als
auch eine Abneigung gegen die Herrschaft der l:Iamdaniden wider. 198

Man traute wahrscheinlich den Buyiden eine bessere Kontrolle der
Beduinen ZU. 199 Daraufhin wurde noch im Sawwal 381/Dez. 991-Jan.
992 der bUyidische AmIr Ijummagm al-J:laf~FOO mit 500 Dailarnern
und Turkmenen sowie beduinischen Truppen (gamii 'at min al- 'arab)
entsandt. Ar-Raqqa wurde in diesem Jahr 381/991-2 von einem Q,am
danidischen guliim narnens Badr as-Sa<dI verwaltePOI ljummagm
nahrn zuerst ar-RaQ,ba ein. Auf einen Widerstand in ar-Raqqalar
Rafiqa war er ungeniigend vorbereitet. As-Sa<dI hatte sich in ar-Rafiqa
verschanzt. Die buyidische Expedition scheiterte. Ijummagm schick
te seinen TroO mit Schiffen in den Irak zuriick (wa-ba 'ala bi-atgiilihi
fi s-sufun), wiihrend er selbst und die Militiirs zurUckritten ('alii a?-

eine FeWinfonnation handeln. Abu Is~aqs Version geht auch in die Chronik von Ibn al
QaHinisl und Ibn al-'Adlm ein. Beide verfiigen dariiber hinaus auch iiber eigene Infonna
tionen. Die zweite Traditition ist syrischer Herkunft, da Baqgur zeitweise Ia!imidischer
Gouverneur von Damaskus war. Der Damaszener Chronist Ibn al-Qaliinisl stelll eine un
abhangige QueUe fur die friihe Karriere Baqgurs dar und kann fur diese Jahre als verlaG
licher als die Bagdader Tradition gellen, zumal der Bagdader Bericht fur diese Zeit einige
Widerspriiche aufweist. Fiir den Aufstand des Jahres 381 h., nach dem Tod von Ibn Killis,
zitiert Ibn al-Qalanisl den Bericht von ar-RugrawarL Ibn al-Qalanisl, pail, ed. Amedroz,
27-39; ed. zakkiir, 48-67 (Dienstag, Mitte Ragab 378 h.); Ibn al-'Adim, Zubda I, 177-181
(Erwahnung der Banu Kilab und Banu Numair); Ibn ~fir, Abbar al-~amdiiniyin, 48-54
(versehentlich Dienstag. Mitte Ragab 379 h" eigene Informationen). Siehe auch Ibn aI
A!fr, KiimiILX, 40, 59-62; cd. Beirut, 58, 85-88; Abu I-Fidii', Mubta~ar II, 123, 125, 128;
Ibn al-Wardi, Mubta~r I, 427; Ibn Saddiid, A'laq III, 73-75; Ibn ad-Dawadiiri, Kanz VI,
217,222,230, erganzt, daI3 Sa'd ad-Daula auch ar-Ra~ba einnahm; pahabi, TiiIiI) 481
400, 29f.; Ibn Tagnbirdi, Nugiirn IV, 117, 160f.; Maqrizi, Itti'a~ I, 254, 256, 259f., 269,
ebenfal1s Erwahnung von ar-Ra~ba; Ya~ya, Tanl!, cd. Kratchkovsky, 225 (433); ed.
Cheikho, 172; ed. Tadmuri, 218, berichtet, daB Baqgur erst im Jahr 378/978 die Stadt ar
Raqqa von einem guliim des l:Iamdiiniden Sa'd ad-Daula iibernahrn. Freytag (1856-7)
240-245; Canard (1953) 852-854; Bikhazi (1981) 975-977; Smoor (1985) 9-1 I; Kennedy
(1986a) 326f.; Bianquis (1986) 140-157, 178-187, zur Quellenproblematik insb. 185;
Bianquis (1989-90) 33; Raymond - Paillet (1995) 29f.; Ripper (2000) 126-128.

198 Zu den Griinden fUr die Abneigung gegen die l:Iamdiiniden in ar-Raqqa, vgl. Ibn
l:IauqaJ, $fJra, 225f., und Muqaddasi, Al;tsan, 375.

199 Siehe Anm. 163.
200 Ibn al-A!ir und Sib! ibn al-Gauzi nennen den Arnir Ijumiirtagin al-l:Iaf~i und in der

Edition von ar-Rugrawari fmdet sich Ijumiirtagin al-l:Iim~L

201 Ibn aJ-A!ir und Sib! ibn al-Gauzi nennen ihn Badr as-Sa 'til, in der Edition von ar
Ru<Jriiwari fmdet sich Sa 'ti as-Sa 'til .
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,?uhr). Die Beduinen (qaum min al- 'arab) erwiesen sich als die eigent
lichen Beherrscher der Region. Sie iiberfielen ijummagIn auf dem
Riickmarsch zwischen ad-Daliya und (Ana, nahmen ibn gefangen und
gaben ibn nur gegen ein LOsegeld von tausend DInar wieder frei. 202

Die Herrschaft iiber die Wege zwischen den Stiidten lag nun weitge
hend in ihrer Hand. Fiir eine effektive Kontrolle der siidlichen Diyar
MU9ar und der Region des mittleren Euphrats war sowohl die ~am

danidische als auch die btiyidische Macht zu schwach.
Die untersuchten Quellen geben keine genauen Informationen iiber

die Herrschaftssituation iIi ar-Raqqa bis 399/1008-9. Es ist anzuneh
men, daB die Stadt von Gouvemeuren der l:Iamdaniden und deren
Nachfolger verwaltet wurde. Auch sind die Informationen iiber die
Banti Numair gering. Nur einmal, fur das Jahr 387/997-8, werden
Banti Numair, die bei Barqa<Id20J, einer Karawanenstation zwischen
Mosul und Na~Ibln, lagerten, in den Auseinandersetzungen zwischen
verschiedenen <Uqailiden-AmIren genannt.204

Die Fatirniden dehnten in den 390er/1000er Jahren schrittweise
ihre Macht nach Nordsyrien und Nordmesopotamien aus. Dies war
eine Folge des politisch-militiirischen Niedergangs der l:Iamdaniden
und der Machtiibemahme von Lu'lu' as-Saifi in Aleppo irn Jahr 392/
1002. In Aleppo wurde nun die fatirnidische Oberhoheit anerkannt.
Der fatimidische EinfluB erstreckte sich dariiber hinaus auf die sI'Iti
schen Santi ijafaga in den Diyar RabI<a und dem lrak sowie auf die
Banti Mazyad im Siidirak. Spatestens ab Rama9an 394/Juni-Juli 1004
miissen ar-Raqqa und ar-R~ba unter der Oberhoheit der Fatirniden
gestanden haben, denn ar-R~ba und ar-Raqqa werden in dem Kaire
ner Einsetzungsschreiben eines neuen Qa9Is auch zu dessen Amtsbe
reich gezahlt.205 Da Lu'lu' as-Saifi die Oberhoheit der Fatirniden aner
kannte, muB eine Einsetzung in ar-Raqqa von Kairo aus keine unmit
telbare politische Kontrolle bedeutet haben. Anders verhalt es sich
wahrscheinlich in ar-R~ba. 1m Jahr 397/1006-7 wurden zur Ab
schreckung abgetrennte Kopfe von Aufstiindischen aus Agypten dort
hin gesandt und nach Kenntnisnahme dort in den Euphrat geworfen. 206

202 Zur Expedition des ljumiirtagfn: Rugrawari, [:lail, 239f.; Ibn al-A!ir, KamillX, 64;
Sibt ibn al-Gauzi, Mir'at, Ms. Arabe 5866, fol. 134r (Angabe der Monatsdaten, ausfiihr
lichster Bericht). Vgl. Bianquis (1986) 314.

203 Yaqut, Buldiin I, 571-573.
204 Rugrawari, [:lail, 304.
205 Ibn l:Iagar al-'Asqalani, Rif', 599f. Bianquis (1993) 33f.
206 Die Kopfe gehOrten zu Anhiingem des chiliastischen, urnayyadischen Rebellen

Abu Rakwa. Der Aufstand begann 396/1006. Ob die Ausstellung der Kopfe in der Gazira



DIE HERRSCHAFT DER BAND NUMAIR 73

In ar-RaJ:1ba hatte al-l:Iakim bi-Amrillah als Statthalter den Ijataga
Sail] Abu <All l:Iassan ibn Tamal al-ljatagI eingesetzt. Er war aus dem
Siidirak aufgrund von Auseinandersetzungen mit den Buyiden und den
mit ihnen verbiindeten <Uqailiden geflohen.207 Doch er wurde im Jahr
399/1 008-9 von einem Angehorigen des <Uqailidenstammes, <Isa ibn
Ijalla! al-<UqailI, ermordeP08 Kurz darauf bemachtigte sich Badran
ibn al-Muqallad al-<UqailI der Stadt ar-RaJ:1ba. Die <Uqailiden erkann
ten zu dieser Zeit die Oberhoheit der Buyiden und <Abbasiden an. Ibn
al-MIr zufolge sandte al-l:Iakim daraufhin den General Abu MuJ:1am
mad Lu'lu' al-Bisara209 zu einer Strafexpedition aus.

Abu MuI;1ammad Muntagib ad-Daula Lu'lu' ibn <Abdallah al-Bisiira
fiitimidischer Gouverneur in ar-Raqqa und ar-Ra~ba

nach 399/1 009-1 0
bis Sonntag/Montag, 7.-8. Gumada II 401/14.-15. I. 1011

Diese Expedition harte weitreichende Folgen fur die Region. Sie be
standen

in einer kurzfristigen AnerkerulUng der ta!imidischen Oberherr
schaft in Mosul und al-Kufa im Jahr 401/1010-1 und
in der Begriindung der Herrschaft tiber ar-RaJ:1ba durch einen An
fuhrer der Banu Kilab-Beduinen, ~alil) ibn Mirdas, das heillt die
Begriindung der Mirdasidendynastie.

In den Quellen werden die beiden oben genannten Folgen nicht mit
jener ta!imidischen Militaraktion in Zusammenhang gebracht, da sie
in den annalistischen Chroniken unter verschiedenen Jahren aufge-

mit der Erhebung von al-A~far at-Taglibi in Zusammenhang steht, ist fraglich. Ibn al
Qalanisi, gail, ed. Arnedroz, 66; ed. Zakkar, 106; Ibn ~fir, Al]bar al-ta!irniyin, 48; Bian
quis (1989-90) 33. Zu Abii Rakwa: Ibn Gauzi, Munta~, ed. 'A!a XV, 53f. (397). Ibn al
A!ir, Kamil X, 139-144; Maqrizi, Itti'a~ II, 60-67; Ya~ya, Taril], ed. Cheikho, 188-192;
ed. Tadmuri, 159-168. Van Ess (1977) 39-44; Rassi (1987) 7-14,insb. 13; Lev (1991) 29f.

207 Noch im Jahr 397/1006-7 hattel:lassan ibn Tarnal den 'Uqailiden-Amir Qirwas ibn
Muqallad aus al-Kiifa vertrieben. Offenbar war l:Iassan ibn Tarnal selbst zuvor aus al-Kii
fa vertrieben worden und in den Machtbereich der Fatirniden, in die Diyar Mu~r, ge
langt. Zur Person und zur Vorgeschichte des Mordes vg!. Sib! ibn al-Gauzi, Mir'at, ed.
Rassi, 9[, 12f; iibers., 12[, 20; Ibn al-A!ir, Kamil IX, 138[; Ibn l::Ialdiin, 'Ibar IV, 257.
Busse (1969) 81-83; Degener (1987) 41.

208 Ibn al-Alir, Kamil IX, 148[ Der Mord setzte eine lang andauemde Blutfehde in
Gang; Ibn al-Alir, KamillX, 165[

209 Zur Biographie: ~afadi, Waft XXIV, 408, sica 480 (Muntabab ad-Daula Lu1u' al
Biirawi); ~afadi, Umara', 73; Ibn al-'Asiikir, Taril] madinat DimaS<), Manuskript in der
Asad-Bibliothek Damaskus, nach Bianquis (1986) 330-332 (LII111'ibn 'Abdallah Abu
Mu~ammad al-Biirawi). Weitere Namensformen: Ibn al-A!ir, Kamil lX, 148 (LII1u' al
Biiara); Ibn al-Qalanisi, gail, ed. Arnedroz, 66; ed. Zakkar, 107 (LII 111' al-Mllntagib ad
Daula); Sib! ibn al-Gauzi, Mir'at, ed. Rassi, 80; iibers. Rassi, 162 (Lu1u'ibn 'Abdallah
a.s-Siriizi), vg!. auch 174f. Anm. 73.
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fiihrt werden. Erst die genaue Rekonstruktion des relativen und abso
luten zeitlichen Ablaufes der Ereignisse bestimmt diesen Feldzug als
Ursache dieser Ereignisse.

Ibn al-Ali"r und die von ibm abhangigen Quellen geben folgende
relative Chronologie an, angeordnet unter dem Jahr 399/1008-9.210

Diesem Datierungsansatz folgt bisher die gesamte Forschungslitera
tur: 211 Lu'lu' al-Bisara zog von Damaskus nach ar-Raqqa212 und nahm
sie in Besitz. Danach eroberte er ar-RaQba von Badran ibn al-Muqal
lad.213 Von dort kehrte er nach Damaskus zuriick. Kurze Zeit spater
bemachtigte sich ~aliQ ibn Mirdas2l4, der Anfiihrer der Kilab-Bedui
nen, der Stadt ar-RaQba. Die Einnahme von ar-RaQba durch ~alil;1 ibn
Mirdas gilt als Beginn fur den Ausbau der mirdasidischen Herrschaft
in Nordmesopotamien und Nordsyrien und wird bislang aufgrund von
Ibn al-Alir und einer Passage bei Sib! ibn al-Gauzl mit dem Jahr 399/
1008-9 angesetzt.215 Problematisch ist die absolute Chronologie. Sie
kann durch die Miinzen und eine Zusammenschau von disparaten
Aussagen der Iiterarischen Quellen gekla.rt werden. Damit wird der
Beginn der mirdasidischen Dynastie gegeniiber dem bisherigen Datie
rungsansatz urn zwei Jahre verschoben. Ein erstes festes Datum geben

210 Ibn al-A!ir, KamillX, 148f.; Abu I-Fida', MuI]ta~ II, 138; Ibn al-Wardi, MuI]ta~r
1,445; Maqrizi, Itti(ii~ II, 80; Ibn ijaldiin, (Ibar IV, 271. VgI. (A~imi, Tiirib, ed. Za'riir,
319.

211 Zakkar (1971) 54, 88-90; Ashtor (1975) 122; Forsyth (1977) 537, 542; Felix (1981)
63f.; Smoor (1985) 85; Bianquis (1986) 314f.; Degener (1987) 41f.; Bianquis (1989-90)
34f.; Bianquis, Th.: Mirdiis. In: Ef VII, 115-123, insb. 116; Bosworth (1996) 66; Ripper
(2000) 173. Vg!. Busse (1969) 86.

212 Ibn Saddad, A'iaq III, 76, schreibt im Kapitel iiber ar-Raqqa, daB die Stadt ab
398/1007-8 zur Herrschaft von Lu'lu' as-Saifi gehorte, und daJ3 sie nach 399/1008-9 auf
seinen Sohn AbU Na~r Murta~ ad-Daula iiberging. Die Herrschaft von Lu'lu' al-Bi§ara in
ar-Raqqa wird von ihm nicht erwahnt.

213 Er wird wahrscheinlich den Weg iiber I:lim~, Tadmur nach ar-Raqqa gewiihlt ha
ben, da eine fa!imidische Armee in den Ereignissen wn Aleppo in diesem Jahr bei Ibn al
(Adim nicht genannt wird.

214 2ur Person: ~afadi, Wiifi XVI, 272. Bianguis, Th.: Mirdas. In: Ell VII, 115-123.
m Ibn al-A!ir, Kamil X, 148f.; Sib! ibn al-Gauzi, Mir'iit, ed. Rassi, 54; iibers. Rassi,

I 18, erwiilmt unter dem Jahr 399 h. nur in einem kurzen Satz, daB ~iili.J:t ibn Mirdas ar
Ra/:iba in Besitz nahm (malalw) und das Gebet fur al-J:liikim haItcn lie13 (ad-da 'wa liI
/jiikim). Vergleicht man Wortwahl und Kontext, so ist Sib! ibn al-Gauzi vermutlich unab
hiingig von Ibn al-A!ir. Jedoch fehlt in der Passage bei Sib! ibn al-Gauzi der ereignisge
schichtliche Kontext, der eine relative chronologische Einordnung erlaubt. Den Kontext
fur der Eroberung ar-Ra/:ibas durch ~ali.J:t ibn Mirdas liefert er unter dem Jahr 40211011-2,
vg!. Anm. 228. Nach Ibn al-A!ir bemiichtigte sich ~iili.J:t ibn Mirdas der Stadt nach dem
Abzug von Lu'lu' al-Bisara. Die Datierung, 399 h., von Sib! ibn al-Gauzi muB daher ver
mutlich als falsch angesehen werden. FUr einen spiiteren mittelalterlichcn Historiker vg!.
Ibn ijaldiin, (Ibar IV, 271. Zur Forschungsliteratur vg!. Anm. 211.
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~ .".1.)"""""';"'1 ~.J.J

UJI ~t..,. ~Wl rL. 'il

~ j..aJI.>:-" I

vier Primarquellen vor, ein DInar und drei Dirhams aus ar-Raqqa und
ar-Ral;1ba des Jahres 401/1010-1.

1. DInar, ar-Raqqa, 401
al-l:Hikim bi-Amrillah
ZL in doppeltem Strichkreis, auGen Strichkreis
Avers: Revers:

~
'i 1>..u.,J UJI 'iI .uI 'i

UJI J~.) ~.u ~~

UJl~,J

RL Avers: Qur'an IX, 33. RL Revers:
~1 0;.J,J LS'.J+lt..,. u...) UJI J~.)~ i:i.)t..,. ~..uII:U '-:'~ UJI r--"'7
u.".s~1 1>~."J,J~0;..uI~I>~ ~~),JLS'..u.I4..:.....,

Sig. Shamma, Ashmolean Museum, Oxford (4,20g; 2lmm; Ilh).
Der Dinar entspricht dem in Kairo gepragten Miinztyp der Zeit von
401 h. bis 405 h.216 Dieser Miinztyp ist auch fur ~11r im Jahr 401 h.m

und fur Damaskus in den Jahren 403 h. und 404 h.218 nachweisbar.219

2. Dirham, ar-Ra~ba, 401
al-J:lakim bi-Amrillah
ZL in doppeltem Strichkreis, auBen Strichkreis
Legenden ",:,ie Nr. 1 nur
RL Revers: ~~),J LS'..u.1 4..:....., ~.)t..,. r-A.)..ul 1:U '-:'~ UJI r--"'7
ANS (0000.999.8950; 2,39g; 21,5mm; 2h; Umschnitt aus ar-Raqqa, pu
bliziert mit falscher Mzst.-Angabe in Miles [1951], Nr. 179, o. Abb.),
(1917.215.1406; 1,79g; 19,5mm; 7h; Umschnitt aus ar-Raqqa, publiziert
mit falscher Miinzstiittenangabe in Miles [1951], Nr. 180, o. Abb.).
Beide Exemplare sind stempelgleich. Britisches Museum (OR 2456;
2,67g; 20,5mm; Mzst. lesb. 1. 4xx h.; nicht stgl. zu den Exemplaren der
ANS; wahrscheinlich kein Umschnitt der Mzst.-Angabe).
Nr. I stellt die erste bekannte Pragung aus ar-Raqqa nach einer buyidi
schen Emission des Jahres 370/980-1 dar. Die Stempel fur Nr. lund Nr.
2 sind beide von demselben Stempelschneider erstellt worden. Ein Ver-

216Jahr 401: Dii'ud (1992), Nr. 321-325; Islamic Coin Auction 3 (2001), Nr. 187
(3,73g; Abb.). Jahr 402: Kazan (1983), Nr. 543; Dii'ud (1992), Nr. 326-330. Jahr 403:
BMCO IV, Nr. 85; Miles (1951), Nr. ISO£.; Kazan (1983), Nr. 545; Lane-Poole (1897),
Nr. 1047=Nicol et al. (1982), Nr. 1945; Da'ud (1992), Nr. 331-334. Jahr 404: Miles
(1951), Nr. 152; Lane-Poole (1897), Nr. 1048=Nicol et al. (1982), Nr. 1946, x22A; Da'iid
(1992), Nr. 336-341. Jahr 405: BMCO IV, Nr. 88. Da'ud (1992), Nr. 342; Darley-Doran
(1986), Nr. 32. Dirham des Jahres 404: Da'iid (1992), Nr. 479.

217 Dii'ud (1992), Nr. 259.
218 Jahr 403: Spink 18 (1986), Nr. 107. Jahr 404: Qa!JIr II, Nr. 2458; BMCO IV, Nr.

87; Da'iid (1992), Nr. 246.
219 Nach freundlicher Auskunft von N. D. Nicol vom 29. 8. 1997 wurde dieser Miinz

typ auch fiir Dirhams in Agypten in den Miinzstiitten Barqa und al-Maru;;iiriya verwandt.
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gleich des Graphems der Miinzstiittenangabe von Nr. I mit dem auf den
beiden Exemplaren der ANS von Nr. 2 zeigt deutlich, daB bei diesen
beiden Exemplaren zuerst der Schriftzug von ar-Raqqa stand. Zwischen
qiiJ und tii '-marbu!a wurde eine kurze Haste fur ein bii' eingefiigt. Die
Schlaufe des qiiJwurde geschlossen, um den Eindruck eines ~ii' entste
hen zu lassen. Der Stempelschnitt von Nr. lund Nr. 2 steht den gleich
zeitigen Kairener oder syrischen Pragungen stilistisch nahe, so daB eine
Herstel1ung der Stempel in Syrien oder Agypten und ihr Transport nach
ar-Raqqa und ar-Rai:Jba Dicht auszuschliellen sind.

Ibn <Asakir und Ibn al-QalanisI geben das zweite iiberpriifbare Datum
an: Am Sonntag, dem 7. oder Montag, dem 8. Gumada II 401114.-15.
1. 1011, traf der Gouverneur von ar-Raqqa Lu'lu' al-Bisara aus der
GazIra in Damaskus ein, urn dort die Position eines Gouverneurs von
Syrien fur die Fii!irniden zu iibernehmen.22o Der erwahnte Abschnitt
bei Ibn al-Afir muB daher in seinem zeitlichen Ablauf als Zusammen
fassung inhaltlich Zllsamrnengehoriger Ereignisse verstanden werden.
1m Lichte der Aussagen von Ibn <Asakir, Ibn al-Qalanisl und Sib! ibn
al-Gauzl sowie der fa!imidischen Miinzpragung von ar-Raqqa und ar
RaJ:1ba aus dem Jahr 40 II10 10-1 laJ3t sich die absolute Chronologie der
Ereignisse folgendennaf3en rekonstruieren. Die Ennordung von Abu
<All l:Iassan ibn Tarnal al-l:Iakirnl al-Ijafagl in ar-RaJ:1ba fand irn Jahr
399/1008-9 statt. Danach, spatestens aber Ende des Jahres 400/etwa
August 1010, erreichte die Strafexpedition von Lu'lu' al-Bisara die
Stadt ar-Raqqa. Er richtete hier eine Miinzstatte als sichtbares Zeichen
der fa!irnidischen Herrschaft ein. Von hier aus eroberte er ar-RaJ:1ba,
welches er noch irn Jahr 40111010-1 besetzt hielt. Er lief3 Miinzstem
pel von ar-Raqqa nach ar-RaJ:1ba bringen, urn auch dort die fa!irnidi
sche Herrschaft durch Miinzpragung zu dokumentieren. Nun lassen
sich weitere in den Quellen genannte Ereignisse des Jahres 401110 10
1 mit der bislang nur auf das Jahr 399/1009-1010 datierten fa!irnidi
schen Expansion in Zusamrnenhang bringen; Ereignisse, deren Ursa
chen bislang in anderen politischen Kontexten gesucht wurden. In der
Zusammenschau dieser Ereignisse zeigt sich die reale Gefahr einer
fa!imidischen Oberhoheit iiber den Irak schon fiinfzig Jahre vor dem
Aufstand von al-Basaslri:

220 Lu '1u , al-BiSiira als Gouverneur in Damaskus und sein Tod: Ibn 'Asakir, TiiriI:!
madInat Dirnasq xrv, 644f., Manuskript 3378 in der Asad-BibJiothek Damaskus, nach
Bianquis (1986) 331f. (Sonntag, 7. Gumada II); Ibn Tagn"bird1, Nugum rv, 227f.; $afadi,
Umara', 73 (Sonntag, 7. oder Montag, 8. Gumada II); Ibn aJ-Qalanisi, pail, ed. Amedroz,
66, 69; ed. Zakkar, 106f., 112 (Sonntag, 7. Gumada II); Qahabi, TiiriI:! 401-420, 7; Sib!
ibn al-Gauzi, Mir'at, ed. Rassi, 80; iibers. Rassi, 162 (Gumada II). AusfiihrJiche Bespre
chung des Manuskriptes von Ibn 'Asakir bei Bianquis (1989) 331-335.
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Erstens, Lu'lu' al-Bisara konnte seine Aufmerksarnkeit nach der
Eroberung von ar-Raqqa ganz dem Osten zuwenden. Westlich der
Gazlra in Nordsyrien band der Versuch des J:lamdaniden Abu 1
Haiga' Mul:tammad ibn Satd ad-Daula im Jahr 400/1010, Aleppo
wieder einzunehrnen, die Kriifte des dort herrschenden AmIrs von
Aleppo, Murta9a ad-Daula (reg. 399-406/1008-1117), des Solmes
von Lu'lu' as-Saifi.221

Zweitens, begann am Freitag, dem 4. MuI:1arram 401/18. 8. 1010,
der (Uqailide Mu(tamid ad-Daula Qirwas ibn al-Muqallad (reg.
391-442/1001-1050), das Freitagsgebet im Namen al-J:liikim bi
Amrilliihs statt in dem des (abbasidischen Kalifen zu halten. Das
geschah in seiner Hauptstadt Mosul sowie in den iibrigen StMten,
die unter seiner Oberhoheit standen, in al-Anbar, in al-Madii'in
(Ktesiphon) und in al-KUfa.222 AI-J:lakim bi-Amrilliih hatte - nach
Sibt ibn al-Gauzi - noch im Jahr 400/1009-10 einen Gesandten zu
Qirwas geschickt. Dieser schickte seinen Sekretiir Abu I-J:lasan (All
ibn Abl I-WazIr wiederum nach Kairo mit Geschenken. Auch die
Miinzpriigung des Jahres 40111010 in Mosul nennt den Fatimiden
kalifen.223 Der tabbiisidische Kalif in Bagdad benachrichtigte den
Buyiden BaM' ad-Daula von diesen Ereignissen. Noch im gleichen
Jahr organisierte der Gouverneur von Bagdad (Amid al-GuyUs224
eine Annee und drohte mit einer Strafexpedition gegen Mosul.
Qirwas kehrte zur bu!ba fur ai-Qadir billiih zuriick. Der Wechsel in
der Oberherrschaft zum Fiitimidenkalifen blieb in den literarischen
Quellen und der Forschungsliteratur bislang nur ungeniigend er
kim; allenfalls wurde die prinzipielle sl(ltische Gesinnung der
(Uqailiden hervorgehoben. Die Prasenz einer flitimidischen Annee

221 Mit Unterstiitzung von den Banu Kilab, den Marwiiniden, Byzantinem und der Be
v61kerung versuchte jener Abu I-Haiga' die Herrschaft in Aleppo wiederzugewinnen.
Doch er scheiterte und ging in das Exil nach Byzanz zuriick. Ibn al-'Adim, Zubda I, 198
200. Canard, M.: l:Iamdanids. In: EI2 Ill, 126-131, dort 130. Ausfiihrlich und Canard ver
bessemd Felix (1981) 54-57 sowie Ripper (2000) 170-173. Ein Bleisiegel von Abu 1
Haiga' wird im Istanbuler Archiiologischen Musewn aufbewahrt, Edhem (1904), Nr. 31.

222 In al-Kufa wurde die bu.tba am Freitag, dem 2. Rabi< I 401113. 10. 1010, gchalten,
in Qa~r Ibn al-Hubaira und Ktesiphon (al-Mada'in) am 9. Rabi' I 401120. 10. 1010. Auch
in al-Anbar hielt man die bu.tba fur al-l:Iakim bi-Arnrillah. Quellen siehe Anrn. 225. Qa~r
ibn al-Hubaira liegt am Euphrat in der Niihe von al-Kufa; Yiiqut, Buldan TV, 123f.

223 Dirham, Mosul, Jahr 401 h., in: Nicol (1988-9) 69, Nr. 34. Qirwiis selbst deutet auf
der Miinze seinen von den 'Abbiisiden verliehenen Laqab als fii~disch urn: Mu'tamid
ad-Dau/a a/-ijiikimrya Pu /- 'Izzain. Das Exemplar stammt aus einem Schatzfund mit dem
SchluJ3datwn 406/1015-6; Lowick (1979) 80, Nr. 233, heute in der Slg. Uni. Tiibingen.

224 Zur Person: Ibn al-Nir, KiimillX, 157f. Ibn Yiifi'i, Ginan, cd. Haidarabad 1lI, 2f.;
cd. Man~iir 1lI, 3.
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unter Lu'lu' al-Bisara in ar-Ral:tba macht den Wechsel in Mosul im
Jahr 401/1010-1 plausibel. Die unerwartete Ernennung von Lu'lu'
aI-Bisara zum Gouverneur von Damaskus jedoch und sein plotzli
cher Abzug aus Nordmesopotamien verhinderten ein mogliches
weiteres Vordringen in den Irak. Qirwas muBte wegen der militiiri
schen Priisenz und Drohung der Buyiden wieder zur bu!ba fur den
<Abbasidenkalifen zuriickkehren.m

Drittens, eine weitere Information liiBt sich mit Hilfe des neuen
zeitlichen Ansatzes in den richtigen Kontext einordnen. Ohne dies
ausdriicklich mit der Geschichte Lu'lu' al-Bisaras zu verbinden,
schreibt Ibn al-Gauzi und etwas ausfiihrlicher sein Enkel der Sibt
ibn al-GauzI, daB al-I:Iakim bi-Amrillah dem Boten von Qirwas:
dem Kiltib Abu I-J:lasan (All ibn Abl al-Waztr kostbare Geschenke
und Goldgeriit im Gesamtwert von 30.000 Dinar fur Qirwas mitgab.
Abu I-J:lasan <All erhielt selbst ein Geschenk von tausend Dinar.
Auf dem Riickweg in ar-Raqqa erfuhr Abu I-J:lasan <All durch eine
Nachricht von Qirwas von der erneuten Anderung der bu!ba. Von
dort schrieb er zusammen mit dem Gouverneur von ar-Raqqa an aI
J:lakim, urn ihn iiber die veranderte Lage zu informieren. AI-J:lak.im
antwortete nach Sib! ibn aI-GauzI unter anderem: "Vnd das, was
das betrifft, was Du erwiihntest, von ihrer [der Geschenke] Uber
gabe, so gib sie dem Gouverneur von ar-Raqqa". Danach machte
sich Abu I-J:lasan <All beimlich unter dem Schutz der Banii Numair
nach Mosul auf.226 Es ist nicht ausgeschlossen, daB die Goldausprii
gung in ar-Raqqa mit diesen Schatzen zusammenhiingt.227

225 Ibn al-Gauzi, MWI~m, ed. Haidarabad VII, 248-251; ed. 'A!1i, XV, 74-77; Sib!
ibn al-Gauzi, Mir'at, ed. Rassi, 63-70; iibers. Rassi, 143-150. Ibn al-Azraq, Tarti], ed.
'Awa<:l, 92f. (gibt als Zeitraum fur diese bu.tba nur ayyaman, Tage, an); Ibn al-Mir, Kamil
IX, 148, 156f.; Abu I-Fida', Mui)ta~ II, 139; Ibn ai-Ward!, MuI]ta~r I, 448; 'A~imi,

Tart!], ed. Za'riir, 320; pahabi, Duwal, 213; pahabi, 'Ibar UI, 73f.; Ibn ad-Dawadart,
Kanz VI, 283; Ibn Tagribirdi, Nu~ IV, 224-227; Maqrizi, Itti'~ II, 88. Ibn Yiifi'i,
Ginan, ed. Haidarabad UI, 2; ed. Man~iir III, 3 (al-f:liikim bi-Amrilliih tauschte Gesandte
mit Qirwas aus); Ibn ijaldiin, 'Ibar IV, 257 (bring{ die AndefWlg in del' bu.tba in Mosul
mit 'uqailidisch-buyidischen Auseinandersetzungen in Verbindung). Busse (1969) 85f.;
Bianquis (1986) 304; Kennedy (l986b) 299f.; Degener (1987) 43; Rassi (1987) 28-30;
Ripper (2000) 60-62 ohne den Kontext des Feldzuges von Lu'[u' al-Bisara.

226 Ibn al-Gauzi, MWlta~, ed. Haidarabad VU, 250; ed. 'A!1i XV, 77 (Obergib, was
bei dir ist, dem Gouverneur von ar-Raqqa' [Da t ma ma 'kG 'inda waif r-RaqqaJ). Sib! ibn
al-Gauzi, Mir'at, ed. Rassi, 70; iibers. Rassi, 147-150 (zitiert ausfiihrlieh WId wortlieh den
Beneht von Abu 1-I:Iasan 'Ali: [...J wa-amma ma galwrta min tasllmihi fa-sallamhU i/a
waif r-Raqqa); pahabi, Tiiril] 401-420,5-7.

227 Moglieherweise wurde die Goldmenge, die fur Qirwas bestimmt war, in ar-Raqqa
mit den in Agypten gefertigten Stempeln (Katalog-Nr. I) ausgemiinzt. Del' Transport ci
neI' iibersehaubaren Anzahl von massiven Goldobjekten ist leiehter gegen ManipuJationen
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Viertens, unter der Voraussetzung, daB die Reihenfolge der Ereig
nisse bei Ibn al-MIr stimrnt, konnte ~alii:l ibn Mirdas die Festung
ar-Ral:tba als seinen ersten befestigten Ott in Nordmesopotamien
erst im oder nach dem Gumada II 40l/Januar 1011 gewinnen. Dies
wird besUitigt durch eine Aussage bei Sibt ibn al-GauzI: Murta<.!a
ad-Daula von Aleppo betrieb im Jahr 402/1011-2 eine Expansions
politik und sandte ~al~ ibn Mirdas mit 2.000 Reitern zur Erobe
rung von ar-Raryba aus. Dies verlegt den Beginn der Mirdasiden als
sUidtische Herrscher nun in das Jahr 402/1011-2.228

Lu'lu' al-Bisara blieb in Damaskus nur sechs Monate und drei Tage
Gouverneur. Danach fiel er in Ungnade. In manchen Chroniken wird
er nicht einmal als Gouverneur von Damaskus erwahnt.229 Er wurde
von seinem Nachfolger verhaftet und aufgrund eines Urteils des Kali
fen hingerichtet. Der unehrenhafte Tod diirfte Ursache des weitgehen
den Vergessens sein, dem seine Person und wahrscheinlich auch die
Expedition nach Nordmesopotamien in den literarischen Quellen un
terlagen. Bianquis beriicksichtigt zwar nicht die fatimidische bu!ba in
Mosul und die biiyidische Gegenreaktion, doch er kommt zu einer
entsprechenden Einschatzung der Expedition: Lu'lu' al-Bisara war in
einer politisch sensiblen Region zwischen (Abbasiden und Fatimiden
militarisch erfolgreich, was jemanden im Fatimidenstaat leicht dem
Verdacht eines Verrates aussetzen konnte. Seine Berufung nach Da
maskus sei erfolgt, so Bianquis, urn ibn aus Nordrnesopotamien zu
entfernen.230 Man kann der Analyse Bianquis' zustimrnen und hinzu
fugen, daB sein Erfolg zu einem direkten miliUirischen ZusammenstoJ3
zwischen Biiyiden und Fatimiden harte fuhren konnen.231

oder geringfugige UnterschlagWlgen zu schulzen als der von Geldbeuteln. In der byzanti
nischen Zeit war dies eine ubliche Praxis der Fiskalverwaltung. Vgl. Kent (1956), insb.
I99f. FUr die fii!imidische Zeit ist diese Praxis belegt fur das Jahr 361/971-2, beim Umzug
des Kalifen nach Kairo: "Die Dinare wurden in Form von MiihJsteinen umgesclunolzen
[... J in der Mitte jedes Stiickes gab es ein Bohrung, durch die ein Stiick mit dem anderen
verbunden wurde. (wa-sabaka d-daniinfra 'alii saleli .t-.lawii!lfn [...Jft wasa.ti /cul/i q(t 'ati
!aqban tugma'a bihi l-q(t'atu ita l-ubrii); Maqrizi, Itti'a~ I, 100.

228 Sibt ibn al-Gauzi, Mir'at, 00. Rassi, 88f.; ubers. Rassi, 182f. Die vorhergehende
Passage bei Sib! ibn al-Gauzi, Mir'at, ed. Rassi, 54; ubers. Rassi, 118 und Anm. 215. Kurz
darauf wurde a~-~aliJ.1 ibn Mirdas nach Aleppo zurUckbeordert und wurde auf der Zitade1
Ie am 2. Oii l-Qa'da 402126. Mai 1012 von Murta~a ad-Daula gefangengenommen. Dies
macht es wahrscheinlich, daG die Eroberung von ar-Ra~ba im FrUhjahr 1012 stattfand. Zu
den Ereignissen in Aleppo siehe Ibn al-'Adim, Zubda I, 402; Zakkar (1971) 50.

229 Vgl.Maqrizi, Itti'~ II, 86-88; Ibn al-A!ir, KamillX, 155-159. Bianquis (1986) 331.
230 Bianquis (1986) 333.
231 Van Ess bringt dariiber hinaus das anti-fii!imidische Dekret des Kalifen ai-Qadir

billah in Bagdad aus dem Jahr 40211011-2 mit den Anerkennungen von al-l:Iakim bi
Amrillah in Nordsyrien und Mosul in Beziehung; van Ess (1977) 59; Glassen (1981) 9f.
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Eine weitere Beobachtung HH3t sich an den nurnismatischen Doku
menten machen. Ar-Raqqa, das alte Kallinikos, lag - al-Muqaddasl zu
folge - zu diesem Zeitpunkt schon weitgehend in Ruinen. Die Miinze
Nr. 1 zeigt an, daB nun auch auf offtziellen Dokumenten der traditio
nelle Name der alten Stadt ar-Raqqa auf die Doppelstadt mit ar-Riifiqa
als sHidtischem Zentrum iibertragen worden war. 1m Sprachgebrauch
der Literatur war dieser Ubergang nach den zitierten geographischen
Werken schon in der Mitte des 4./10. lahrhunderts vollzogen. Doch
beide Namen blieben im Gebrauch, urn die eine verbliebene Stadt zu
bezeiclmen. In der zweiten Halfte des 6./12. lahrhunderts berichtet as
Samtanl (gest. 562/1166)232, der selbst ein bis zwei rage in ar
Raqqalar-Riifiqa auf dem Weg nach Aleppo verbrachte, einen Zustand
von ar-RaqqaIKallinikos, der aber auch schon fur die Zeit der beduini
schen Vorherrschaft Geltung haben diirfte: ,,[Ar-Riifiqa] - das ist eine
groJ3e Stadt (balda kabira) am Euphrat, die man heute (as-sa 'a) ar
Raqqa nennt. Ar-Raqqa lag neben ihr und ging in Triimmer".233

Nach dem Abzug von Lu'!u' al-Bi§ara gab es in der Region des
BalIl} keine Militarmacht mehr, die die SHidte wirksam gegen die Be
drohung durch Beduinen schiitzen konnte. Ar-RaJ:1ba gehorte spate
stens seit dem lahr 402/1011-2 zu den Banii KiHib. Ar-Raqqa muJ3 im
lahr 40111011 oder danach in die Hande von Wa!!iib gefallen sein.234

Die Region urn ar-Raqqa war schon zuvor weitgehend von den Banii
Numair kontrolliert worden. Sariig235 und ar-Ruhii' gelangten ebenfalls
in die Hiinde von numairidischen AmIren. Nach Ibn Saddiid war es
Wa!!iib, der ar-Ruhii' einnahrn und an seinen Neffen vaterlicherseits,
tUtair, iibergab.236 Auch das befestigte Dausar, das spatere Qaltat

232 Sellheim, R.: al-Sam'anL In: Ell VIII, 1024f.
233 Sam'anI, Ansab, ed. BiiriidI III, 28 (unter ar-RafiqI) (hiya baldatun kabiratun 'alii

l-Furii.ti yuqiila laha r-Raqqatu s-sii 'ata, war-Raqqatu kiinat bi-ganibihii fa-llaribat).
Ahnlich auch II, 84 (unter ar-Raqqi). Ibn al·'Adim Bugya II, 990, wiederholt dies in der
ersten Halfte des 7.113. Jahrhundens mit fast denselben Worten: "ar-Rafiqa, das ist eine
Stadt am Vfer des Euphrats, die jetzt als ar-Raqqa bekannt ist, und ar-Raqqa war neben
ihr und wurde wi.ist ([ ...] ar-Riifiqatu wa-hiya baldatun 'alii sa.t!i l-Furii.ti tu'rafu bir
Raqqati s-sii'ata, war-Raqqatu kiinatyagnabuhiifa-baribat)". Dimasqi, Nubba, 191, ([...]
Vnd das erste [ar.Raqqa] wurde wi.ist, doeh blieben die beiden Namen bestehen fur eine
Stadt; [... ] fa-baribati l-liiii wa-baqiya l-ismiini wiiqi 'aini 'alii madinatin wii!lidatin). Vg!.
Ibn al-'Adim, Zubda I, 273, 258; Idrisi, Nuzha, 654; sowie Ibn Saddad, A'iaq III, 76.

234 Ibn Saddiid, A'iaq III, 76, erwahnt nur, daB Wa!!3b die Herrschaft in ar-Raqqa
iibernahm, nieht aber wann und von wem. Vg!. Felix (1981) 133.

235 FUr 387/977 ist noch ein Dirham im Namen von Sa'id ad-Daula unter der Ober
herrschaft al-J:lakim bi-Amrillahs bekannt, der moglieherweise in der Miinzstiitte Sariig
gepragt wurde; VT (Hestand lIisch; 3,20g; 26mm; Ilh). VgJ. Ibn Saddad, A'laq III, 102.

236 Ibn Saddad, A'iaq In, 90, 101. Es ist moglich, daB es sich urn eine weitere Extra
polierung Ibn Saddiids handelt, urn Wissensliicken zu fullen. Vg!. Anm. 28.
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Ga<bar, geriet in dieser Zeit in numairidisch-qusairidischen Besitz. Es
ist nicht ausgeschlossen, daB der Vater von WaWib, Ga<bar, der Na
mensgeber der Festung war.237 Die fonnale Autonomie wurde von
WaWib moglicherweise erst im Jahr 407/1017 oder danach erlangt, als
Aleppo unter direkte fa!imidische Herrschaft kam. Der neu erworbene
Status wird spatestens durch einen Dirham aus dem Jahr 40911 0 18-9
dokumentiert. WaWib fi.ihrt darauf den Ehrentitel, laqab (pI. alqiib),
al-Mu Jayyid ad-Daula, Helfer der (fa!imidischen) Dynastie. Er wurde
ibm nach Ausweis der Miinze vom Fa!imidenkalifen verliehen, dessen
Oberherrschaft er anerkannte. Oem Miinzprotokoll zufolge war er
damit zu den ehemaligen ~amdanidischenAmiren und deren Nachfol
gem in Aleppo gleichrangig.238

3. Dirham, l:Iarran, 409
Wa!!ab, al-l:Iakim bi-Amrillah
ZL in doppeltem Strichkreis

~
UJI ~I ~I ~

237 Die Berichte iiber die Friihzcit von Qal'at Dausar oder (Ja'bar sind ungenau: Ibn
Saddad, A'iaq III, 110, berichtet, daB die Festung in nwnairidischen Besitz gelangte. Ibn
al-'Adlrn, Bugya I, 55 I, berichtet, daB der Namensgeber, (Ja'bar aJ-QuSairi, blind war,
und irn Jahr 464/1071-2 durch Verrat und List getotet wurde. Sein Sohn Sabiq iibemahm
die Herrschaft bis MalikSiih kam. Mustaufi, Nuzha, ed. 104, iibers. 103£., nennt ein friihe
res Datwn fur den Namensgeber. Er berichtet aus einer QueUe aus der Zeit des Seldschu
ken Maliksah (reg. 465-485/1072-1092): "In der Zeit des Kalifen ai-Qadir (reg. 381-422/
991-1033) baute jemand namens (Ja'bar, der Herrscher (!uikim) iiber jene Lander war, am
Ufer des Euphrats, gegeniiber der Stadt ar-Raqqa, eine Festung (qal'a) aus Felssteinen
[.. .]. Nach hundert Jahren war sein Nachkomme Sabiq ibn (Ja'bar irn Besitz der Zitadelle
mit Wegelagerei beschiiftigt. Dadurch waren die Wege nach Syrien, den Diyar Bakr und
dem Irak versperrt. Der seldschukische Sultan Maliksah nahm sie durch Belagerung ein
und befahl die Hinrichtung von Sabiq und seinen Sohnen, so daB jene Wege offen und
sicher wurden". Rice (1952b) 57. Zur Eroberung von Qal'at (Ja'bar siehe S. 102 und 134.
Allgemein zur Archiio10gie von Qal'at (Ja'bar, vgl. Tonghini (1998).

238 Vgl. die Miinzen des Arnirs Murta<;la ad-Daula aus Aleppo mit der Nennung von
al-l:Jakim in der Sig. der Universitat Tiibingen und zwei Ex. in SB (3485, 3486). 1m Jahr
409/1018-9 stand Aleppo unter der Kontrolle des ra~imidischen Gouvemeurs Abu Suga'
'Aziz ad-Daula Filtik al-l:Jakimi. FUr diese Jahre ist eine Miinzpriigung fur Fatik aller
dings nicht bekannl. Zu Fatik vgl. Ibn al-'AdIrn, Zubda I, 215-219. Miinzen Fatiks: SB
(3487; Dirham; Mzst. n.lesb.; 1. 411-413 h.; mit Kalifen a~-~; 2,12g; 10h; 17mm),
ANS (1966.239.10; zitiert in Bikhazi [1981] 85, Nr. 56), Althoff - Mayer (2000) 56, Nr.
267 (Inv.-Nr. 13177/14,1; Dirham; Mzsl. n. lesb.; J. 411-413 h.). Erwiihnung der Priigung
von Dinaren und Dirhams irn Namen von Fatik bei Ibn al-'Adlrn, Zubda I, 218.
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RL Avers: RL Revers: Quran IX, 33.

~L. t7)J e:...::. L..... \.)J-""-:' t"'.)..ull:u, '-:'~ illl~
UT (Bestand I1isch; 1,53g; 18mm; 7h). SB (2262; 2,78g; 20mm; 7h).
Beide Exemplare stammen von unterschiedlichen Stempeln.
Das religiose und politische Protokoll ist traditionell aufgebaut und ent
spricht damit weitgebend dem mirdasidischer Priigungen in Aleppo.239
Die beiden Teile des Glaubensbekenntnisses befinden sich dort auf Vor
der- und Riickseite, wobei auf der Vorderseite die sl'rtiscbe Devise: 'AU
ist der Freund Alltihs binzugefiigt wurde.

IV.3. Die numairidische Herrschaft unter Sabib ibn WaHab

Nach dem Tode von Watllib im Jahr 410/1019-20 erscheinen die Banu
Nurnair in den literarischen Quellen wieder als getrennte, unabhangig
voneinander handelnde Gruppen. Der machtigste unter den Nachfol
gem war sein Sohn SabIb ibn Watllib in J:larran und ar-Raqqa, doch ist
seine Herrschaft in J:larran nicht durchgangig belegt.240 Er fiihrte den
Stamm oder einen Gruppe 21 Jahre lang bis zum Jahr 431/1039-40.241

~anl'at ad-Daula wa-~ifwatuha Abu Rayyan Sabib ibn WaWib242
in l:Jarran von 410/1 019-20, vielleicht aber auch erst
ab 425/1033-4, oder mit Unterbrecbungen in der Zwiscbenzeit,
dann bis 431/1 039-40
in ar-Raqqa und Sariig von oder nach 410/1 019-20 bis 431/1 039-40

Die Zeit seiner Fiihrung ist gekennzeichnet durch
ein enges Zusammenwirken und eine Verschwagerung mit dem
Fiihrungsklan der Banu Killib, den Mirdasiden, die im Jahr
415/1024-5 die Macht in Aleppo iibemommen hatten,

- Auseinandersetzungen mit den Marwaniden urn ar-Ruha', die letzt
lich 422/1 031 zu einem Verlust der Stadt an die Byzantiner fiihrten,

- eine verheerende Hungersnot und Seuche im Jahr 423/1032 oder
424/1032-3,

- eine Erhebung der notleidenden landlichen <alIdisch-sI<Itischen Be
volkerung im Jahr 423/1032 oder 424/1033, die iiber die Einwohner
von J:larran herfielen und der Religionsgemeinschaft der ~libier ein
Ende setzten,

239Vgl. I1isch (198Ia) 49, Nr. b.
240 Ibn al-Atir, KamillX, 220; Abu I-Fida', Muhtasar 11, 151; Ibn ai-Ward!, Muhtasar

!. 462; Ibn ~addiid, A'liiq Ill, 46,76. Rice (1952b) 77. . - .
241 Ibn al-'AdIm, Zubda I, 258; Ibn al-A!IT, KiimillX, 321; Ibn ai-Ward!, Mul:J.ta~r I,

480; Ibn ~addiid, A'liiq III, 46, 76. Ibn al-A!!r neoot ~ab1b als Herm von ar-Raqqa, Sariig
und J::Iarriin. 'A~IrnI, Tii!ib, ed. Za'riir, 334, neoot als Todesdatum das Jahr 432/1040-1.

242 Das vollstiindige Protokoll mit der kunya findet sich auf der Inschrift der Zitadelle
von J::Iarriin; Rice (1952b) 53.
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- die Ubergabe von l:Iarran an ihn, Sabib, im Jahr 425/1033-4, und in
der Foige eine Stiirkung der Numairiden, die in einer Serie von
Razzien gegen die <Uqailiden, Marwaniden und Byzantiner abzule
sen ist,

- die Beteiligung der Numairiden an den Abwehrkampfen der
Mirdasiden gegen die Fa!irniden in Nordsyrien ab dem Jahr 429/
1037-8.

In l:Iarran erkannte Sabib nach Ausweis der Miinzen nur die Oberherr
schaft der Fa!imiden an, die ibm den Laqab $ani'at ad-Daula wa
$ifwatuhii243 verliehen hatten und ibn damit legitimierten: Protege der
(fa!imidischen) Dynastie und ihr aufrichtiger Freund.

4.

5.

Dirham, Mzst. n. lesb. (l:Iarran?), J. n. lesb. (411-427)
Sabib, ~-Zahir Ii-A<zaz Dm Allah
Avers, ZL in Strichkreis: Revers, ZL in Strichkreis:

.~. u
ollll )II .wI )I ~ >=-0)11

( ...) )jJ:.)I jAUJI -If

~.;...JI >=-0\ 4:>~J 4JJ .1.I1

r U
RL Avers n. lesb. RL Revers: (...) ul.?-:' ( ...)
UT (CB8-A3; 1,36g; 17mm; 9h; publiziert in Nicol [1988-9] Nr. 30).

Dirham, Mzst. l:Iarran, (42?) 1
(Sabib)
Einfassung und RL nicht erkennbar
Avers, ZL in Strichkreis: Revers, ZL in Strichkreis (?):

)II .wI )I (~) ( ...)

(~) ("')J ( )
(~) (...) u-:-( )

RL Avers: RL Revers n. lesbar
( ... ) ~I~ ul.>"'-(.,....)

Britisches Museum, Grabung l:Iarran (Fd.-Nr. 118; 2,50g; 22mm; 10h;
Heidemann [2002c], Nr. 37). Die Zuordnung nach l:Iarran in das Jahr
421 h. erfolgte aufgrund der weitgehenden stilistischen Ahnlichkeit des
Beizeichens und der Schriftanordnung wie bei Typ Nr. 6, der im Jahr
423 h. oder 426 h. geprligt wurde. Auch konnte die Zeotrallegende des
Reverses der von Nr. 6 eotsprechen.

243 Der laqab ist ebenfalls in einer Bauinschrift aus I:Iarran des Jahres 451/1059 be
legt, Rice (1952b) 53. Diskussion des Laqab bei Rice (1952b) 55f.
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6. Dirham, Mzst. n. lesb. (J:Iarran), 423 oder 426?
Sabib, ~-Z:ahir li-A<zaz DIn Allah
Einfassung und RL nieht erkennbar
Avers: ZL in Striehkreis, Revers: ZL in Striehkreis.
aufien Striehkreis: aufien Strichkreis:

( ...)
illI ')' I oLJI ')'

ill! J,.,......J ~
illl 0:!.J ):rc- ')' .;AUJ1

~~I~I

(:

RL Avers: Qur'an 33,4. RL Revers:
c.L.t:')J 0:!~J(~) .:......(...)t"J..uII:u '-:'~ ill1r-:'

Sotheby's (9.110. Oktober 1995), Nr. 54 (3,05g; 21mm). Wahrscheinlich
aus derselben Miinzstatte wie Nr. 5.

7. Dirham, Mzst. n. lesb. (J:Iarran), J. n. lesb. (411-427)
SabIb, ~-Z:ahir li-A<zaz DIn Allah
Einfassung und RL nieht erkennbar
Avers: ill I ')'1 <LJI ')' Revers:-;:'

illl J,.,......J ~ ~ ~')"

illl 0:!.J )~ 'J .;AWl t+;":.....:,,, UJ..u1

u;.....~\ ~\ UJ..ul ~j..o ~~
UT (Bestand Bisch; 1,53g; 16mm; 2h). Wahrscheinlich diese1be Miinz
statte wie Nr. 5.

8. Dirham, Mzst. und J. n. lesb. (411-427)
SabIb, az-Zahir li-Nzaz DIn Allah
Zentrallegenden im doppelten Strichkreis
Avers: (: Revers:

illI J,.,......J ~
rL.)'1 illl~

illl 0:!.J )~)' .;AUJ I

~~I~\

Randlegenden nieht lesbar.
Aus einer Grabung in Kiitabya (20mm; 2h; Foto in der Forschungsstelle
fur Is1amische Numismatik der Universitat Tiibingen).

9. Dirham, Mzst. und J. n. lesb. (427-431)
Sabib, al-Mustan~irbillah
Avers und Revers in doppelten Striehkreis
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Revers:
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oLlJl )'1 .wI )'

<LlJIJ",.....;~

~ )'1._. ~
(~) iJ,J.l.lI~

rL. )'1

..u...~'y'1

oLlJL,..; o',~ ,011

~j..aJI~1

Randlegenden nicht lesbar.
UT (Bestand Bisch; 1,86g; 19mm; 7h).

Stilistisch schlie13t sich dieses Exemplar an Nr. 8 aufgrund des doppel
ten Strichkreises und sahiida an. Dieses Element ral1t bei spateren Emis
sionen weg.

10. Dirham, Mzst und J. n. lesb.
SabIb, Kalifenname nicht lesbar.
Kreis urn ZL und zwischen beiden RL
Avers: ~ Revers: iJ,J.l.l1

innere und auJ3ere Randlegenden nicht lesbar.
Peus 345 (1995), Nr. 1051 (2Imm; 7h).244

11. Dirham, Mzst. n. lesb., 43(0-1)
SabIb, al-Mustansir billah
Kreis urn ZL und zwischen beiden RL
Avers: ~)'I Revers: (~) ~I

innere Randlegenden:
~ (...)4:i~( ...)..uI~~),1 ( ...)j..aJI~loLlJL,..; 0"- ,.lloLlJl(¥)

auJ3ere Randlegenden:
(~) t":'),J~(...)~<LlJI\"",:, ("'),J.us~..ul~b~(...)

UT (Hestand Bisch; 3, 17g; 20mm; 6h),
Der Stempelschnitt von Nr. II ist stark barbarisiert. Deutlich ist die

graphische Zusammengehorigkeit von Nr. 10 und Nr. II erkennbar. Die
Miinzgestaltung entspricht den gleichzeitigen mirdasidischen Pragungen,
vgl. Bisch (1981 a) 43, Typ E. Bisch datiert den mirdasidischen Typ E
nach dem Ramadan 427/Juli 1036.

Die Miinnypen Nr. 4 bis Nr. II nennen al1e Sabib ibn Watlab mit
seinem Laqab $anf'at ad-Daula wa-$ifwatuhii. Der Titel amfr ist dem
Laqab vorangestel1t und als Funktionstitel im Sinne eines Amir der Banii
Numair zu verstehen. Zeitlich sind die ersten Ausgaben, Nr. 4, 6, 7, 8
und wahrscheinlich auch 5 durch die Herrschaft des Kalifen ~-:?ahir li
A'zaz Din Al1ah (reg. 411-427/1020-1035), eingegrenzt. Nr. 9, II und
wahrscheinlich auch Nr. 10 wurden in der Herrschaftszeit von al-Mu
stan~ir bil1iih (reg. 427-487/1036-1094) gepragt.

Andere narnhafte FUhrer der Banii Nurnair neben SabIb waren 'Utair,
der mit seinen Zelten bei ar-Ruhii' lagerte (siehe unten), und SabIbs

244 FUr die Publikationserlaubnis danke ich der Firma Dr. Busso Peus, Nachfahren,
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vc.~I.>=J'':il

UJ..ul .!..:!j..o LH

Bruder Mu!atin ibn Wa!!ab - eine Tatsaehe, die sich nur durch Miin
zen belegen Hif3l.

Mutii'in ibn Watlab
als Amir in den Diyar Muc;lar nach 410/1019-20 bis 431/1039-40

12. Dirham, Mzsl. n. lesb, J. n. lesb. (411-427)
MuWin, ~--?:ahir Ii-Atzaz Din Allah
Zwischen innerer und auf3erer Randlegende Striehkreis
Avers: Revers:

..,>-ALh,J1 rL. ':II

ill! 0tJ )jL'J

innere Randlegende:
oj~~':i b.l.:>..J illl ':II oj! ':i rLJ~ illl~ ill! J"""'J~
auf3ere Randlegende nieht lesbar.
UT (CB8-A4; 1,41g; 16mm; 7.30h), (CB8-A6; 2,20g; 20mm; Ih),
(1996-26-18; 1,22g; 17mm; 5h). Die Exemplare CB8-A4 und CB8-A6
sind nicht stempelgleich. Das Exemplar UT (1996-26-18) ist fur einen
Sternpelvergleich zu stark korrodiert.

Die Miinze Nr. 12 dokumentiert den Zerfall in der Fiihrung der Banii
Numair nach dem Tode von Wa!!ab, zu einem Zeitpunkt also, wo sich
eine numairidische Herrschaft iiber Stadte schon herausgebildet hatte.
Die Nennung des Kalifen ~--?:ahir Ii-Atzaz Om Allah erlaubt eine
Einordnung in die Zeit zwischen 41111020 und 427/1035. MuWin
fuhrt auf der Miinze den Funktionstitel eines Amlr der Banii Nu
mair.245 Eine Oberberrschaft Sabibs wird auf der Miinze nieht aner
kannl. Die Chronisten, Ibn al-tAdim und Ibn Saddad, nennen Mu!atin
erst spater, naeh dem Tode von Sabib im Jahr 431/1039-40, als dessen
Nachfolger in J:larran und ar-Raqqa.246 Einen /aqab, wie er sonst iibli
eherweise auf Miinzen genannt wird, fuhrt Mu![{in hier nichl. Dies
deutet darauf hin, daB Mu!atin in seiner Stellung als Amir nieht wie
sein Bruder Sabib von dem fa!irnidischen Oberherrn anerkannt wurde.
A/qab, Ehrennamen, wurden zu dieser Zeit nur vom Kalifen verlie
hen. 247 Mutatin dokumentiert eine Opposition zu Sabib durch Aus
iibung der Miinzpragung irn eigenen Namen als Herrsehaftsbeweis
(sikka). Fiir diese Konstellation seheint die Zeit der politisehen

W vgl. Hiyari (1975).
246 Ibn al-'Adim, Zubda I, 258; Ibn ~addad, A'iaq nI, 76; 'A~imI, Taril}, ed. Za'n1r,

334, gibt als Herrschaftsregion der beiden nur die Gazira an. Ibn al-A~ir, Kamil IX, 321,
gibt keine unmittelbaren Nachfolger von ~abib an, doch der Text basiert auf dem von Ibn
al-'Adim.

247 Bosworth, C. E.: La~ab. In: Ee V, 618-631, hier 623. Vgl. Busse (1969) 159-161.
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Schwache SabIbs wiihrend der Auseinandersetzungen um ar-Ruha'
und vor der Wiedergewinnung von J:larran wahrscheinlich (siehe un
ten). Wo MuWin sein Herrschaftszentrum hatte, ist bislang nicht be
kannt. Die genannten Exemplare geben keine Miinzstatte preis. Zum
Zeitpunkt des Todes von Wa!!ab im Jahr 410/1019-20 war J:larran
wahrscheinlich in der Hand von SabIb. Da die Chroniken eine Wie
dereinnahme von Harran unter dem Jahr 425/1033-4 berichten, mu13
SabIb zwischenzeitlich die Herrschaft tiber J:larran verloren haben.
Die Region von ar-Ruha' war in der Hand von <Utair und dessen Soh
nen bis zum Jahr 422/1030-1. In Frage kommen als Herrschaftssitz
von MuWin au13er J:larran die beiden anderen bedeutenden Orte in den
Diyar Mu~ar, Sariig oder ar-Raqqa.

In die zwanziger/dreilliger Jahre des 5./11. Jahrhunderts feillt das
weitere Vordringen der Byzantiner in die nordlichen Diyar Mu~ar. Sie
machten sich die Auseinandersetzungen zwischen Marwaniden und
Numairiden zunutze. Ihr Stiitzpunkt in der Region war die Grenzfe
stung Sumaisat im Norden auf der anderen Seite des Euphrat. Hinwei
se bei Ibn al-Azraq al-FariqI deuten an, daB nach dem Tode Wa!!abs
die Marwaniden zeitweise die Kontrolle tiber die Stadte, das heillt ins
besondere ar-Ruha' und J:larran im nordlichen Bal"Q].-Tal, wiederge
wonnen hatten und die Oberherrschaft austibten.248 Der lokale Fiirst,
der die Herrschaft tiber ar-Ruha' innehatte, war der Numairide <Utair.
Er lebte traditionell im Zeltlager (~illa) au13erhalb der Stadt. In der
Stadt selbst hatte er als seinen Vertreter (na 1b) einen Mamliiken mit
Namen Alpnad ibn M~arnmad eingesetzt. Da dieser bei der mehr
heitlich christlichen Bevolkerung beliebt zu sein schien, milltraute
<Utair ibm. Deshalb brachte er ibn im Jahr 416/1025-6 urn. Es folgte
eine Auseinandersetzung zwischen <Utair und Na~r ad-Daula ibn
Marwan (reg. 401-453/1011-1061), den die Bevolkerung aus Furcht
vor <Utair gerufen hatte, die Stadt zu tibernehmen. Zwischen beiden
nomadischen AmIren vermittelte ~al~ ibn Mirdas von Aleppo (reg.

248 Naeh Ibn al-Nir, Kamil IX, 244f., gewann Na~r ad-Daula ibn Marwiin zwar erst
im Jam 416/1025-6 die Stadt ar-Ruhii', doeh der Kontext - der Hilferuf der Bevolkerung
von ar-Ruhii' an ihn - sprieht dafiir, daB Na~r ad-Dau1a ibn Marwiin schon zuvor Oberherr
der Stadt war; vg!. dazu aueh Ibn al-Azraq, Tiiri!:J, ed. 'Awa~, 72f., und oben Anm. 170.
Zum mogliehen EinfluB der Marwiiniden aueh in l:Iarriin, vg!. Ibn al-Azraq, Tiin"b, ed.
'Awa~, 126, 179. Aueh Abu I-Fidii', Muljta~r U, 157, und Ibn al-Wardi, Muljta~r I, 472,
bezeiehnen im Jam 422/1031 Na~r ad-Daula als Herrn von l:Iarriin. Doeh gehen diese
Passagen im wesentliehen auf Ibn a1-A1ir zuriiek, der gerade diese Information nieht
iiberrnittelt. Zu den Quellen Ibn al-Azraqs genereU Robinson (I 996b). Vg!. aueh Ripper
(2000) 282f.
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415-420/1023-1029).249 Man einigte sich auf ein Kondominium250

iiber die Stadt und ihr Umland von <Utair auf der einen und einem
marwanidischen Gouverneur in ar-Ruha' namens Amir Abu I-J:lari!
Zang ibn Awan251 auf der anderen Seite. <Utair lebte weiterhin im
Zeltlager; der Gouverneur in der Stadt. Ibn al-Azraq al-Fariqi be
zeichnet Zang zu dieser Zeit auch als Herrn von J:larran. Doch dafiir
gibt es keine parallelen Uberlieferungen; man kann es aber auch nicht
ausschliel3en. Wahrend eines von AmIr Zang ausgerichteten Gastmah
les Anfang des Jahres 418/1027 wurde <Utair von dem Sohn seines
ehemaligen Gouverneurs Alpnad aus Blutrache umgebracht. Die Ge
genreaktion war die erfolgreiche Ausiibung der Blutrache von Sehen
der Numairiden an Abu I-J:lari! Zang, den sie als den Urheber des
Mordes ansahen. Auf Vermittlung von ~aIil). ibn Mirdas wurde die
Stadt erneut als Kondominium zu ungleichen Anteilen aufgeteilt, nun
zwischen zwei Numairiden, Ibn Sibl und Ibn <Utair, unter Anerken
nung der Oberherrschaft des Marwaniden. Sie nahmen in verschiede
nen Teilen der Stadtbefestigung (burg) ihre Residenz.

1m Jahr 422/1 030- }252 kam es zu einem tOdlichen Zwist zwischen
beiden Numairiden, in deren Folge Ibn Sibl von Ibn <Utair getotet
wurde. Sulaiman al-KurgP53, der Kommandant der Zitadelle in ar
Ruha', die zu Ibn Sibl gehorte, rief Na~r ad-Daula ibn Marwan in
Mayyarariqm urn Hilfe an. Er bot an, ibm die Stadt zu iibergeben. Von
den folgenden Ereignissen gibt es in den christlichen und den islami-

249 Honigmann (1935) 11 0 irrt, wenn er aufgnmd seiner Interpretation von Ibn al
'Adim, Zubda I, 230, ar-Raqqa im Jahr 415/1024-5 im Besitz von ~iilil:t ibn Mirdiis wiihnt.

250 Das Kondorninium wird bei Ibn al-A!ir, Kiirnil lX, 244, damit umschrieben, daB
Na~r ad-Daula dem Numairiden 'U~ir die Hiilfte der Stadt iibergab (ni~fal-balad fiihiran
wa-bii.tinan). Ein Kondominium wird arabisch oft mit mun~afa bezeichnet. Es legt die
Teilung des Steuerertrages einer Stadt zwischen zwei Souveriinen fest. Wie im Faile des
Kondominiums der beiden Sohne von 'U~ir (siehe unten) muB sie nicht genau gleiche
Hiilften umfassen. Der Urnfang ist Verhandlungssache. Kohler untersucht das Rechtsin
stitut nur in den friinkisch-muslimischen Beziehungen, doch ist es auch in den Beziehun
gen isJamischer Fiirsten untereinander mehrfach belegt; Kohler (1985); ders. (1991) 418
428. Vgl. das Kondominiwn und die Mun~fa zwischen ~iilil:t ibn Mirdiis und Murta4ii
ad-Daula iiber Aleppo; Ibn al-'Adim, Zubda I, 206f; Ya\.J.yii, Tarib, ed. Cheikho, 212f.; ed.
Tadmwi,321.

251 Abu I-!:Ian! Zang war zudem mit dem marwiinidischen Herrscherhaus verschwii
gert. Ibn al-Azraq, Tan!!, ed. 'Awa~, 126, 179. Vgl. Sib! ibn al-(;auzi, Mir'iit, ed. Rassi,
99; iibers. Rassi, 194 (Abu I-!:Iiiri! Zaid). Zur Person siehe auch Ibn al-Azraq, Tiirib, ed.
'Awa~, 179, und Ripper (2000) 169,297.

252 Matthiius, iibers. Dostourian, 5If., berichtet iiber die Ereignisse mit viden Details
unter dem armenischen Jahr 480 (Beginn 17. Rabi' I 422/14. 3. 1031).

253 Zur Diskussion der Herkunftsbezeichnung von Sulaimiin: Felix (1981) 143, Anm.
32; Ripper (2000) 299, Anm. 230.
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schen Quellen einander widersprechende Versionen. Ihr Hauptunter
schied besteht darin, wer ar-Ruha' an die Byzantiner verkaufte; bei
den christlichen Quellen ist es der Kommandant der Zitadelle Su
laiman al-KurgI, bei den muslimischen Quellen ist es Ibn <Utair. W.
Felix untersuchte die Quellen eingehend und folgt weitgehend der
detaillierten Darstellung von Matthaus von Edessa und Ya};lya von
Antiochia. Beide sahen in Sulaiman al-Kurgl den Verrater der Stadt an
die Byzantiner: AufgrlUld eines Hilfegesuches der BevolkerlUlg be
setzte Na~r ad-Daula die Stadt ar-Ruha' mit Gewalt. In den Auseinan
dersetzlUlgen wurde nun auch Ibn <Utair getotet. Die Witwe Ibn
<Utairs rief daraufhin die Numairiden zur Blutrache an Na~r ad-Daula
ibn Marwan auf. Die Witwe besiegte den Marwaniden in einer
Schlacht. Na~r ad-Daula iiberlief3 nun die Stadt Sulaiman al-KurgI, der
aber von Ibn <Utairs Witwe weiter als ein Statthalter von Na~r ad
Daula bekampft wurde. Sulaiman wandte sich daraufhin an den Stra
tegen Georgios Maniakes der byzantinischen Grenzfestung Sumaisat.
Sulaiman bot an, ihrn die Zitadelle gegen eine entsprechende Entloh
nung zu iiberlassen. Die Byzantiner nahmen die Zitadelle und Teile
der Stadt im I)ii I-Qa<da 422/0kt.-Nov. 1031 ein, begleitet von einem
Massaker an den Muslimen. Na~r ad-Daula ibn Marwan riickte emeut
heran und konnte die Stadt seinerseits besetzen, wobei es zu einem
Massaker an Christen kam. Georgios Maniakes gelang es, die Zita
delle zu halten. Wegen des einbrechenden Winters war Na~r ad-Daula
gezwungen, die Stadt zu raurnen. Von Surnaisat aus riickte der Pro
tospatharios Simeon mit Entsatz fur das bedrohte ar-Ruha' heran. Die
Nurnairiden eroberten und pliinderten daraufhin im Gegenzug das von
byzantinischen Truppen entblof3te Surnaisat. Die dabei gemachten Ge
fangenen, die abgefiihrt wurden, ertranken grofitenteils beim Euphrat
iibergang. Nun wurden die Kampfe von den Byzantinem in das Balli]
Tal getragen, urn die Nurnairiden gewaltsam zu befrieden. Das byzan
tinische Heer pliinderte nach Barhebraus die Ortschaften <Aksas254 ,

l:Iarran und Sariig. Sabib ibn Wa!!ab, als Anfiihrer der Nurnairiden,
muf3te sich dem militarischen Druck beugen, urn ein weiteres Vor
dringen der Byzantiner zu verhindem. Er einigte sich mit den Byzan
tinem auf die Grenzen zu ar-Ruha' und darauf, jeden zu verfolgen, der
sie verletzte. Ebenso stirnmte Nasr ad-Daula ibn Marwan dem Frieden
zu. Zusatzlich vereinbarte SabIb,' Ibn al-Mtr zufolge, Tributzahlungen
Cbariig) an die Byzantiner. Die Nordgrenze der nurnairidischen Herr-

254Der Ort iSI nicht genau beslimml, er lag zwischen I:farran Wld ar-Ruha', vg\. Ho
nigmann (1935) 140; nichl bei Ibn al-'Adim, Bugya, oder Yaqiil, Buldiin.
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sehaft war damit bestimmt. Zum Absehlu13 der Verhandlungen sehiek
ten neben den Mirdasiden aueh die Numairiden und die Marwaniden
eine Delegation zum Kaiser naeh Konstantinopel, wo eine Art Konfe
renz von Delegationen aller arabiseher Vasallen des byzantinisehen
Reiehes stattfand. Von dieser Konferenz berichtet nur Y~ya von An
tioehia. Das Faktum dieses hochrangigen Treffens in Konstantinopel
fmdet auch seine Bestiitigung in der von DahabI iibermittelten Biogra
phie eines bekarmten J:Iarraner Qanbalitisehen Rechtsgelehrten namens
Abu I-Qasim (AlI ibn MuQammad az-ZaidI (gest. 433/1042). In einer
biographischen Notiz wird er als Teilnehmer der numairidischen De
legation ausgewiesen.m

1m Unterschied zu den christlichen Quellen berichten al-<~Imi,

Ibn al-A!Ir und die von ihnen abhiingigen Chronisten, Ibn Saddad und
Barhebraus, daB es eben Ibn tU!air war, der in der bedrohten Situation
nach dem Tad Ibn Sibls seinen Anteil an der Stadt fur 20.000 DInare
und einige Dorfer auf byzantinischem Territorium verkaufte.2~6 Die
Ortsehaft Sinn Ibn (U!air in der Nahe der byzantinischen Festung
Sumaisa! auf der anderen Euphratseite fuhrt ihren Namen auf diese
Begebenheit und diesen numairidischen AmIr zuriick. Erst in der
Kreuzzugszeit wurde die Festung, die sieh noeh in der Hand eines sei
ner Nachfahren namens Manit ibn (U!air an-Numairi befand, von den
Kreuzfahrem im Jahr 512/1118-9 erobert. Dieses Detail spricht fur die

2~5 pahabi, Siyar XVII, 560£. Vgl. auch Anm. 128.
256 Kriege um ar-Ruhii~ muslimische Quellen: Ibn al-Mir, Kamil IX, 244f., 281f.

[DoppelziiWung der Seiten] (grol3erer Anteil fur Ibn 'U!air); Abu l-Fida', Mubta~r II,
157; Ibn al-Wardi, Mubta~r I, 472; Ibn ~addad, A'!aq Ill, 90-93; Barhebriius, Chronicon,
iibers. Budge, 192f. (ist abhangig von Ibn al-Mir und anderen muslimischen Quellen);
'A~imi, Tarib, ed. za'riir, 330; pahabi, Tan1) 421-440, 7f.; Ibn ad·Dawadari, Kanz VI,
333; Ibn ljaldfJn, 'Ibar IV, 317; Ibn al-'Adirn, Zubda I, 246f. berichtet zwar nicht uber die
Einnahme von ar-Ruha', aber uber die Auseinandcrsctzungen zwischen Antiochia und
Aleppo sowie iiber den Friedensvertrag zwischen Byzanz und ~ibl ad-Daula Na~r ibn
~aliJ:1 ibn Mirdas. Christliche Quellen: YaJ:1ya, Tan1), ed. Cheikho, 263-265, 269f.; ed.
Tadmuri, 427f., 435f. (Angabe dcs pu I.Qa'da; Ertrinken der Bewohner von Surnaisa!;
Delegation nach Konstantinopel); Matthiius, iibers. Dostourian, 51-54 (groBcrcr Anteil fur
Ibn ~ibl); Aristakcs, iibers. Canard - Berberian, 30f.; Michael, XlU.VII; ubers. Chabot III,
147 (Ubergabe von ar-Ruha' durch einen Salman, der mit Sulaiman al-Kurgi zu identifi
zieren ist); Skylitzes, 386f.; Zonaras, ubers. Trapp, 68 (580); Chronicon 1234 II, 42-45;
ubers. Abouna, 30·33, der Bencht tragi rnarchenhafte Zuge. Interessant ist, daB beirn
Chronicon der Vater des Herro von Edessa, hier ~ibl ad-Daula, als Qawam bezeichnet
wird. Es kann sich urn ein Echo auf den Namen des Sohnes von Wa!!ab, Qawarn, han
dcln. Duval (1891·92) 269-272; Honigmann (1935) 134·136; Segal (1970) 217-219;
Bianquis (1986) 487-490, 496-501; ausfiihrlich dazu Felix (1981) 100, 142-145 und
Ripper (2000) 148-150, 167,297-304, die beide die teils widerspriicWichen Angaben der
arabischen Quellen mit Hilfe der griechischen diskuticren.
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Version der muslimischen Quellen.m Die Verbindung mit Byzanz im
Kontext des byzantinisch-fa!imidischen Krieges wies den Nurnairiden
eine neue politische Rolle und Prestige zu.m

Durch den nochmaligen Kalteeinbruch im RabI< I 423/Feb.-Miirz
1032, der selbst in Bagdad das Wasser gefrieren liel3, kam es in Ar
menien, in Nordsyrien und der GazIra zu einer schweren Hungersnot.
Insbesondere, so berichtet Barhebraus, hatten die Nomaden darunter
zu leiden, die durch eine zusatzliche Trockenheit im darauffolgenden
Sommer in den Steppen ihr Vieh und sogar ihre Kinder nicht mehr
versorgen konnten. Der Hungersnot folgten Seuchen (wabii J

). Ya~ya

von Antiochia berichtet als einziger von einer Hungersnot im folgen
den Jahr 424/1033 in Kilikien (Jugur), der GazIra und Syrien - mog
licherweise irrte er sich urn ein Jahr.m

Diese Notsituationen waren wahrscheinlich Ursache eines der reli
gions- und philosophiegeschichtlich einschneidensten Ereignisse in
der Region. Y~ya schreibt nach der Einnahme von ar-Ruha', da/3 sich
aSriiJder Stadt l:Iarran bemachtigt hatten. Dies legt eine Datierung des
Ereignisses in das Jahr 423/1032 nahe. Al-<~ImI paraphrasierte Ya~

ya und datierte den Uberfall aber in das Jahr 42411033. Er nennt die
Aufriihrer tAlIden (~lawiyUn). Der Bericht von Y~ya lautet:

Die Banu Numair hatte aile Festungen der Gazfra in Besitz genommen.
Jede von ihnen befand sicb in der Hand eines ibrer Amfre. Und einige
asriif bemacbtigten sicb J:larrans, sie sucbten Hilfe bei der dortigen

257 Yaqiit, Buldan IU, 169; Ibn al-A!ir, KiimillX, 281 [Doppelziih1ung der Seiten!]; X,
383 (Eroberung von Sinn); Ibn Saddad, A'iaq III, 93. 'A~imi, Tant, ed. Za'riir, 369
(Eroberung durch Kreuzfahrer irn 1. 51211118-9 und Nennung eines Nwnairiden).

2580bwohl die Nwnairiden, Marwaniden und Mirdasiden zeitweise unler byzantini
scher Oberhoheit standen, iiuJ3ert sich dies nicht irn Miinzprotokoll und darnit auch in der
bu.tba. Die Namensnennung des Kaisers auf Miinzen von Vasallenstaaten gehiirt nicht zur
byzantinischen Form der Herrschaftsrepriisentation, so konnte die Fiktion der forrnalen
Ableitung der Macht vom Ia!imidsichen oder 'abbasidischen Kalifen aufrecht erhalten
werden. Zur vergleichbaren Situation in der Zeit der Mongolenkriege vgl. Heidemann
(1994) 35-38.

259 Zum Kiiltewinter, der Hungersnot und der Seuche: Ya~ya, Tant, ed. Cheikho,
271 f., ed. Tadmwi, 438 (424 h.; es ist nicht ausgeschlossen, daB es sich bei der lahreszahl
wn einen Irrtum von Yahya handelt.); Ibn al-Gauzi, Munta~m, ed. Haidarabad VIII, 64,
67,69; ed. 'A~ XV, 222, 226f. (Rabi' 1423 h., Kiilte, danach Teuerung in Mosul); Ibn al
A!ir, KamillX, 290 (423 h.); h)ahabi, Tiiril) 421-440,21,23 (auch Teuerung in Mosul,
423h.); h)ahabi, 'Ibar III, 30 (Diphterieepidernie in Mosul); Barhebriius, Chronicon, iibers.
Budge, 193 (423 h.); Ibn Tagnoirdi, Nugiim IV, 277 (nennt die Seuche.w un, Pest, wahr
scheinlich in AnIehnung an die Seuchen, die er in seiner eigenen Zeit sclbst erlebte); Mi
chael, XIII.VI, iibers. Chabot III, 136 (seleukidisches lahr 1348/Beginn I. 10. 1036;
wahrscheinlich Fehldatierung); Skylitzes, 386; Zonaras, iibers. Trapp, 68 (58Of.). Bian
quis (1989) 503-505. Vgl. auch Matthiius, iibers. Dostourian, 55 (Hungersnot irn armeni
schen lahr 481IBeginn 27. Rabl' I 423/13.3. 1032).
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Stadtmiliz (al-a~diil), sie [die asriij] verstiirkten sieh dureh sie [dureh die
a!ldiil] gegen andere [aus der Stadt]. Sie fiigten der Stadtbevolkerung
Sehaden zu und riehteten ihre Lebensumstiinde zugrunde. Die meisten
verliel3en sie [die Stadt] und fliiehteten. Aueh nahmen sie ein Philoso
phenkollegium (magma ~ der ~abier ein, und dies war der Tempel
(haikal)260 im Namen des Mondes. Ihnen [den ~abiem] blieb niehts mehr
auf der Erde, was diesem Tempel gleiehkiime. Sie [die asriij] maehten
aus ihm eine Festung.261 Viele von den ~abiem, die in l:Iarran waren,
konvertierten zum Islam; und sie [die Konvertiten] waren aus Fureht vor
ihnen [den asriij] eine zahlreiehe Gruppe.262

Die Identitat der von Y~ya aSraf oder von al-<~imi ~law[yUn ge
nannten Gruppe war schon spiiteren Chronisten, wie ad-Dimasqi im
7./14. Jahrhundert, nicht mehr geHiufig, der in ihnen fa!imidische
Agypter (mi~riyUn) sah. Die Bestimmung dieser Gruppe von aSrafl
~law[yUn ist problematisch. Sie werden weder als Militar, noch als
Stadtbevolkerung und auch nicht als Beduinen charakterisiert. Ihr
wahrscheinlich si<itischer Hintergrund - wegen der Bezeichnung
~lawiyUn - und ihre Gewaltbereitschaft erlauben einen Vergleich mit
den chiliastischen Bewegungen der Jahre 395/1004-5 und 439/1047-8,
doch scheint ein namhafter charismatischer FUhrer zu fehlen. Bei al
t~imi wird unmittelbar in dem Satz vor diesem Bericht eine Razzia
der "Muslime" gegen das byzantinische Sumais1l! berichtet. Mit
"Muslime" wird in der Regel die sel3hafte Landbevolkerung bezeich
net. Doch ein inhaltlicher Zusammenhang mit den darauf folgend ge
nannten aSraf ist nicht zwingend. Moglicherweise handelt es sich bei
den aSraf in J:larran, wie in den beiden genannten chiliastischen Auf
standen, urn die Anfuhrer der muslimischen landlichen Bevolkerung.
Die Bitte urn Hilfe von den a~da! kann mit der erwahnten Hungersnot

260 Ya!.J.ya macht hier aus zwei anderweitig bezeugten Gebauden, dem Philosophen
kollegiurn der Platoniker (magma' und dem Tempel der Astra1gotter (haikal), eines. Zu
den verschiOOenen Gebauden in l:iarran: Mas'iidf, MUIiig, ed. Barbier de Meynard IV, 62
66; 00. Pellat II, 391-394 § 1390-1396, und Tardieu (1986) 12, 16-19; Lloyd - Brice
(1951). Vg1. die Beschreibung bei Ibn l:iauqal, ~iira, 236.

261 Bianquis (1989) 489 liest mr4 'aqqal (?) und emendiert zu mu'taqal (Gefangnis).
Doch da bei Razzien gewohnlich Gefangene nur zu Verkaufszwecken gemacht wurden,
erscheint die Lesung als ma 'qi/, Befestigung, wahrscheinlicher. Zur Festung und der Dis
kussion urn die Lage der Tempel der ~abier, vgl. Lloyd - Brice (1951), insb. 96.

262 Ya\:!ya, Tiiril], ed. Cheikho, 265; ed. Tadmurt, 428f. (Wa-kana Banu Numairini
staulau 'alii gamfI ~~uni I-Gazfrati, wa-~l1fala ku!lun minha fi yadi amfrin min
umarii fhl, wa-taga!laba 'alii ljarriina ba?,u I-airiifi wa-sta anu bi-a~dii!ihii wa
taqawwau bihim 'alii gairihim wa-sta!iiimu ahla I-madfnati, wa-nahabuhum, wa-aftadu
a~wiilahum, wa-baraga alqaruhum 'anhii hiiribfn, wa-abafju ai!iall magma 'an 14-$iibi 'ati,
wa-huwa I-haikalu !lafjf 'alii smi I-qamari, wa-Iam yakun baqiya lahum fi l-maskUnati
haikalun siwiihu, wa-ga 'alaM ma 'qilan, wa-aslama kaIfrona mimmanfi ljarriina mina ~

!jiibi 'ati, wa-kiinu gamii 'atan wiifirata 1- 'adadi mabiifatan minhum).
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oder vielleicht auch mit der Razzia gegen Smnaisa! im Zusammen
hang stehen. Die Stadtmilizen (sg. al-a~diiD rekrutierten sich haufig
aus unteren Bevolkerungsschichten.263 Mit ihnen taten sich jene aSriif
zusammen, mn tiber die Stadtbevolkerung herzufallen, den Tempel,
das Kollegimn und den Besitz der ~abier zu pliindem und mn sie
durch Terror zur Annahme des Islam zu bewegen. Vnter den Musli
men der Stadtbevolkerung waren die l:Ianbaliten in der Mehrheit. Die
~abier gehorten wahrscheinlich zur besser gestellten Bevolkerung. In
der friihen <abbasidischen Zeit waren sie in der Lage, hohe Schutzgel
der an Bagdader Beamte zu bezahlen. Nmnairidische Beduinen schei
nen zu dieser Zeit nicht in der Stadt gewesen zu sein. 1m Jahre 425/
1033-4 wurde al-<~ImI zufolge dann die Stadt l:Iarran an SabIb ibn
Wanab tibergeben, und der <Ande, der es erobert hatte, kam urn. Ob
SabIb schon einmal vor der Revolte im Besitz der Stadt war, ist aus
den literarischen Quellen nicht eindeutig ersichtlich. Die Einnahme
des Tempels markiert nicht nur die Zerstorung einer zentralen Ein
richtung der Stadt, sondern auch das Ende der ~abier als einer fur
Nordmesopotamien in den Quellen nachweisbaren Jahrtausende alten
ReI igionsgemeinschaft.264

Oer emeute Besitz von l:Iarran ging mit einer Silirkung der BanO
Numair einher. It'll gleichen Jahr 425/1034 griffen die BanO Numair
die Stadt Na~IbIn an und belagerten sie. Na~IbIn befand sich im Besitz
des <Vqailiden <Vmar ibn Badran ibn al-Muqallad, der gerade nach
dem Tod seines Vaters von seinem Stamm in der Herrschaft besilitigt
worden war. Es gelang ibm, die Numairiden zuriickzudrangen. Wer
die Nmnairiden anfiihrte, wird nicht ausgesagt.265 1m folgenden Jahr

263 Havemann (1975) 125-135.
264 Weitere Quellen: 'A~imi, TiiriI.J, ed. za'n1r, 330f. (424 h.) paraphrasiert den Bericht

von Ya!)ya. DimaSqI, Nu!.Jba, 191 (424 h.) geht in seinem Bericht aufal-'A~imi zuriick.
Er interpretiert den Begriff 'a/awiyun ('AHden) bei al-'A~imi und schreibt daher mi~riyun
(Agypter). An anderer Stelle, S. 43, macht ad-DimaSqI dagegen die mongolische Erobe
rung fur die Zerstorung des Tempels verantwortlich. Ibn Saddad, A'Hiq III, 42, berichtet,
dall der Tempel von Yahya ibn as-Sa~r zerstort worden sei, der auf Gebeill von Muslim
ibn Qurais herrschte. Dies wiirde eine Datierung in die Jahre zwischen 474/1081-2 bis
478/1085, der Herrschaft Muslims tiber l;Iarran, nahe legen. Doch daB Ya!)ya ibn as-Sa!ir
wahrend seiner Herrschaft tiber l;Iarran unter der Botmalligkeit von Muslim ibn Qurais
stand, lallt sich sonst nirgendwo belegen, eher das Gegenteil (siehe unten S. 128). Auch
baute ManI< ibn Sabili den ehemaligen Tempel von l;Iarran im Jahr 45111059-60 in eine
Residenz und Befestigung urn (siehe unten S. 112). Das heiBt, die Umwidmung des Ge
baudes fand schon zuvor statt. Vg!. Chwolsohn (1856) 1,666-671; Rice (l952b) 43f.;
Green (1992) 96, bezieht sich auf ad-DimaSqI; Ripper (2000) 283; Fehervari, G.: l:Jarran;
In: EI' 111,227-230. Die Gemeinde in Bagdad [ebte noch einige Jahrzehnte fort.

265 Ibn al-A!lr, Kamil IX, 298. Rice (1952b) 77; Degener (1987) 51; Bianquis (1989)
507.



94 KAPITEL ZWEI

426/1035 fuhrte SabIb ibn Watlab eine Razzia mit Unterstiitzung der
byzantinischen Garnison von ar-RuM' in die Diyar Bakr nach Amid
gegen Na~r ad-Daula ibn Marwan durch. Er mul3te das Untemehmen
jedoch abbrechen, nachdem Na~r ad-Daula Unterstiitzung durch die
<Uqailiden erhielt.266 1m nachsten Jahr, im Ragab 427/April-Mai 1036,
untemahm SabIb zusanunen mit Ibn <Utair an-Numairf267 eine erfolg
reiche Razzia auf byzantinisches Gebiet, zu der ihm Na~r ad-Daula
ibn Marwan Unterstiitzung sandte. Die angerichteten Greuel wurden
als so schwerwiegend angesehen, daB sie selbst von den weit entfem
ten griechisch-byzantinischen Chronisten erwahnt wurden, die sonst
nur ein geringes Interesse fur Vorgange in der Provinz aufbrachten.
SabIb ibn Wanab eroberte mit Hilfe der benachbarten muslimischen
Dorfbevolkerung das von den Byzantinem gerade wiederhergestellte
as-Suwaida', das zwischen ar-RuM' und Amid lag.268 Er pliinderte,
totete, nahm Gefangene, belagerte dann ar-RuM' und vemichtete das
Getreide auf den Feldem der Umgebung. Nach der Zerschlagung einer
byzantinischen Entsatzannee gelang es ilun, in die Stadt einzudringen
und auch dort zu pliindem und zu morden. Ibn al-A!Ir verwendet den
Topos von hundert Kamelladungen an Kopfen getoteter Bewohner,
die er nach Amid als Zeichen seines Triurnphes schickte, urn das Aus
maJ3 des Massakers zu kennzeichnen. Gleichzeitig untemahmen die
Byzantiner von ar-Ruha' aus eine, wenngleich erfolglose, Gegenrazzia
nach I:Iarran. Die byzantinischen Truppen wurden von SabIb ibn
Watlab, der von ar-Ruha' herbeieilte, geschlagen.269

266 Ibn al-Mir, Kamil IX, 301f. Rice (1952b) 78; Felix (1981) 147; Degener (1987)
5If.; Bianquis (1989) 507f.; Ripper (2000) 150.

267 Die Entscheidung, ob es sich wn jenen Sohn 'U~irs, Ibn (U~ir, handelt, der zuvor
im Besitz von ar-Ruha' war, hiingt von der Wertung der Quellen abo Folgt man Matthiius
von Edessa, wie es Felix (1981) 148 macht, dann handelt es sich wn einen anderen Sohn
von 'U~ir. Folgt man Ibn al-Alir, so ist eine Identitiit moglich, da Ibn al-A!Jr nichts von
einem Mord an Ibn 'U!air berichtet. Wahrscheinlicher ist jedoch, dan mit Ibn 'U~ir nur
ein Angehoriger der Banu (U~ir gemeint ist, da sich der zuvor erwiihnte Ibn 'U~ir auf
byzantinisches Gebiet (Sinn Ibn 'U~ir) gefliichtet hatte.

268 Die Bevolkerung war mehrheitlich christlich-annenisch. Die Stadt war kurz zuvor
in byzantinischen Besitz gemten, wahrscheinlich wiihrend der gemeinsamen Razzia von
Sabib mit den Byzantinem gegen Amid irn Jahr 426/1035. Yaqut, Buldiin III, 197, ziihIt
den Ort noch zu den Diyar Mu(,lar, Ibn Saddiid, A(Iiiq III, 247, dagegen zu den Diyar
Baler. Felix (1981) 148, Anm. 47. Zur armenischen Besiedlung von as-Suwaidii' vg!.
Dooeyan (1994).

269 Ibn al-Mir, Kamil IX, 305; Abu I-Fida', Mubta~r II, 159 (dort Verlesung des Na
mens als Ibn (A!Iya); Ibn al-Wardi, Mubta~ar I, 476 (ebenfalls (Atiya); Barhebriius, Chro
nicon, iibers. Budge, 194f., erwiihnt zusiitzlich die Beteiligung von Kurden. Die byzan
tinischen Geschichtsschreiber erwiihnen dieses Ereignis ohne niihere Details: Skylitzes,
399f. Zonaras, iibers. Trapp 74 (590). Dazu ausfiihrlich Honigmann (1935) 136-8; Rice
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In der Zeit von Sablbs Herrschaft kam es zu einer politischen und
familiaren Bindung zwischen dem Herrschaftsklan der Numairiden
und dem der Banu Kilab, den Mirdasiden. Diese Bindung hatte Foigen
fur beide Stamme bis zum Ende des Jahrhunderts. Die politischen
Umstiinde nach der Einnahrne von Harran erscheinen als Kontext die
ser Verbindung nicht unwahrscheiniich. Die Schwester von Sablb, as
Sayyida <Alawlya, wurde mit dem Mirdasiden Sibl ad-Daula Abu
Kamil Na~r ibn ~alil:t ibn Mirdas (reg. 421-429/1030-1038) verheira
tet.270 Sowohl fur die Byzantiner als auch fur die Fa~imiden bedeutete
das Biindnis der beiden qaisidischen Stiimme eine Gefahr fur das
machtpolitische Gleichgewicht in der Region.

1m Jahr 429/1 038 fiihrte der fa~irnidische Gouverneur von Damas
kus Anustagm ad-DizbarF71 mit Billigung von Byzanz eine Expedition
nach Nordsyrien durch, urn Na~r ibn ~a1il:t aus Aleppo zu vertreiben.
Sie veranderte das Machtgefiige der Region erheblich. Mirdasiden und
Nurnairiden wurden in die Gazira abgedriingt. Ad-Dizbarl begann irn
Verbund mit den siidarabischen Tayy'- und Kalb- sowie einigen Ki
Hib-Beduinen den Angriff auf Aleppo. Na~r ibn ~ali1). erlitt eine erste
Niederlage in der Niihe von Sa1amya. Er rief seinen Schwager Sablb
ibn Watlab urn Unterstiitzung der Banii Nurnair an. Auch in einer
zweiten Schlacht bei La~mm in der Niihe von l:Iim~ am 13. Sa<ban
429/21. 5. 1038 erlitten die Mirdasiden im Verbund mit den Nurnairi
den eine Niederlage. N~r wurde getotet. Sein Bruder Tamal und
Sablb konnten sich nach Aleppo retten.272 Doch auch von dort muf3ten
sie fliehen. Aus der Zitadelle nahmen sie noch erhebliche Schatze mit.
Tamal £loh mit seinen Neffen und mit dreil3igtausend D1naren in die
GazIra zu den Banii ijafaga, die in der Regel im Gebiet von ar-Ra1).ba
lagerten. Die Sayyida <Alawlya £loh zusammen mit ihrem Bruder
Sablb und nahm Schatze irn Wert von fiinfzigtausend DmMen aus der
Zitadelle mit.273

(l952b) 78; Felix (1981) 147-150; Bianquis (1989) 508f.; Ripper (2000) 151, bezieht zu
siitzlich die ausfuhrliche Schilderung dieser Razzia von Haidar ibn 'Ali (urn 1028/1618
9), Taril}-i l-Haidan, Paris suppl. Persane 1330, fol. 105vein.

270 Das Datum der Eheschliel3ung wird in den QuelJen nicht genannt.
271 Zur Biographie: Ibn al-Qalanisl, Oail, ed. Amedroz, 71-83; ed. zakkar, 116-123;

Oahabl, Tiiril} 421-440, 395-397. Wiet (1970-1971); Lev (1991) 85f.
272 Tarnal blieb in Aleppo von Dienstag, den 16. ~a'ban 429/23. 5. 1038, bis zum Ein

marsch des fli!irnidischen Amirs Tugan am 4. Rama~an 429/10. 6. 1038. Ibn al-'Adlm,
Zubda I, 255f.; 'Azirnl, Taril}, ed. za'riir, 333.

273 Ibn al-'Adirn, Zubda I, 250-257; 'A~irnl, Tiiril}, ed. za'riir, 332f.; Maqnzi, Itti'~ II,
186f. Nach a1-'A~irnl nahm dagegen Tamal seine Schwagerin, die Sayyida 'Alawiya, und
deren Kinder mit sich und floh in die <Jazira zu den Banii Ijafliga. Wiet (1970-1) 396f.;
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Die Einnahme Aleppos und die Vertreibung der Mirdiisiden von
dort dureh den r-~imidisehen General ad-DizbarI im Jahr 429/1038
hatte eine Reihe von Riiekwirkungen auf die politisehen Verhaltnisse
in den Diyar Mu9ar. Naeh dem Fastenbreehen Ende Rama9iin
429/Anfang August 1038 verfolgte ad-DizbarI die Fliiehtenden den
Euphrat entlang und nahm dabei Balis und Manbig ein. Noeh wahrend
des Aufenthaltes von ad-DizbarI in Aleppo - vor oder naeh seiner
Euphratexpedition - im Jahr 429/1038 sehickte SabIb, gegen den sieh
der Feldzug nur mittelbar riehtete, seine Toehter Nafisa al-(Aura' zu
ad-DizbarI mit sehr kostbaren Gesehenken, urn ibn zu versohnen. Die
Sehatze starnmten zu einem Teil aus der Beute, die bei der Niederlage
des Kaisers Romanus III. in Syrien gegen die Mirdasiden im Jahr 421/
1030 angefallen war. Aueh eine Gruppe der BanG Nurnair hatte sich
bei den Pliinderungen des kaiserliehen Lagers beteiligt. Zu den Ge
sehenken an ad-DizbarI gehorten aueh kostbare armenisehe Sklaven
zu Pferde.274

Aueh die Auseinandersetzung der Nurnairiden mit den Byzantinern
urn ar-Ruha' seheint Ende der zwanziger/dreiI3iger Jahre des 5./11.
Jahrhunderts noeh nieht beendet gewesen zu sein. 1m Jahr 42911037-8
willigte SabIb erneut in einen FriedenssehluB mit den Byzantinern ein,
wahrseheinlieh infolge der Bedrohung dureh ad-DizbarI. SabIb iiber
gab den Byzantinern die Vorstadt (raba~ von ar-Ruha', die er offen
bar immer noeh besetzt hielt oder erneut besetzt hatte. Er gab damit
die Plane zu einer Eroberung der Stadt auf. Doeh blieben die Byzanti
ner eine silindige Bedrohung fur die Bevolkerung l:Iarrans.275

zakkar (1971) 120-126, 132-134; Felix (1981) 107-110; Bianquis (1989) 509-513, mit
ausfiihrlicher Wiirdigung des Kontextes; Bianquis, Th.: Mirdas. In: EI2 VII, 118.

274 Anustagin ad-Dizbari hielt sich bis zum Opferfest am 10. Pii I-l:figga 429/13. 9.
1038 in Aleppo aufund ging dann nach Damaskus. Bencht von den Schiilzen der nurnai
ridischen Gesandschaft bei al-Qat;!i ar-Rasid, paoa'ir, 86f.; iibers. Qaddurni, 95f.; teil
iibers. in Hamidullah (1959) 292f. Vgl. Felix (1981) 109. Ob die Delegation vor oder
nach der Euphratexpedition von ad-Dizban in Aleppo eintraf. kann aufgrund von al·Qat;!i
ar-Rasid nicht entschieden werden. Die Schiilze enthielten eine Reihe byzanrinischer
Kostbarkeiten, wie einen kaiscrlichen Loros (lubbiid Armalllis) aus der Pliinderung des
Lagers von Romanus Ill. Eine Gruppe nurnairidischer Beduinen (tiiifa min BanI Qa.tan
mill Numair) hatte sich damals auch an der Pliinderung beteiligt; Ibn a1-'Adim. Zubda I.
242f. (dort auch Erkliirung des Namens der Untergruppe Qa.tan); Felix (1981) 85-88. Vg!.
dazu auch Skylilzes, 379-381, und Zonaras, iibers. Trapp, 65f. (576f.). Diese Objekte
kannen aber auch aus den Schiilzen der Mirdasiden auf der Zitadelle von Aleppo stam
men, die Tarnal, Sabib und die Sayyida 'Alawiya bei ihrer Flucht mitnahmen. Vg!. zu der
Beute auch Grierson (1954b) 388. Zu den Banii Qa!Sn siehe auch Abii Firas, Diwiin, 16f.

27~ Ibn al-A!ir, Kamil lX, 313 ([...] die Muslime f'iirchteten urn l:farriin wegen ihnen
[den Byzantinem] ([... ] wa-fJiifa l-muslimulla 'ala f:larrana minhwn). Barhebriius, Chro
nicon, iibers. Budge, 198. Honigmann (1935) 138; Felix (1981) 150-152; Ripper (2000)
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FUr das Jahr 430/1038-9 berichten Ibn ai-NIT und Barhebraus von
einer Wende in der politischen Ausrichtung der Numairiden. AufVer
anlassung von Na~r ad-Daula ibn Marwan liel3 ~abIb das Kanzelgebet
in l:Iarran und ar-Raqqa fur al-Mustan~ir biIlah absetzen und fur den
tAbbasiden al-QaJ irn bi-Amrillah halten. Der Grund lag in der ta~irni

dischen Bedrohung durch ad-DizbarI und in der bestehenden politi
schen Anlehnung an die Byzantiner.276 Na~r ad-Daula ibn Marwan be
furchtete ein weiteres Vordringen von Anustagm ad-DizbarI. Aus die
sem Grunde hatte er eine pro-tabbasidische Koalition aus den Marwa
niden und den tUqailiden von Mosul unter Qirwas zusammengebracht,
der sich der Nurnairide ~abIb ibn Wattab anschlol3. Doch ad-DizbarI
bedrohte seinerseits ~abIb ibn Watlab mit einer Strafexpedition, so
daB dieser irn Dii l-l:Iigga 430/Aug.-Sept. 1039 zu dem Kanzelgebet
fur al-Mustansir billah in Harran zuriickkehrte.277 In dieser kritischen
Situation starb ~abIb ibn Wattab irn Jahr 431/ I 039-40.

IVA. Der Verlust von ar-Raqqa unter al-Mu!a 1n ibn Wal1ab

Die Namen der nurnairidischen AmIre nach dem Too von ~abIb ibn
Wattab irn Jahr 431/1039-40 werden von den Quellen kaurn iibermit
telP78 Sein Sohn ManIt war offenbar noch zu jung.279 FUr die stadti-

152. Barhebriius bezeichnet ~abib als Konig von Syrien und Annenien, der von den An
griffen der turkmenischen Guzz betroffen ist, und deshalb den FriedensschiuB mit den
Byzantinem sucht. Felix nirnrnt dieses Argument auf. Doch dafur, daB ~abib schon zu
diesem Zeitpunkt von den seldschukischen AngrifTen in Annenien betroffen worden wa
re, gibt es keine Paralleluberlieferung. Verrnutlich verrnengt Barhebriius bier zwei Infor
mationen: Die erste betriffi den EinfluB der Nurnairiden in arrnenischem Siedlungsgebiet,
das ist die Region von Surnaisa! und as-Suwaida', und die zweite sind die Razzien der
Guzz in GroBarrnenien in der Region des Van Sees. Skylitzes berichtet fur das Jahr 1038
von einem weiteren legendenhaften Versuch einer Gruppe der Araber, die Stadt ar-Ruha'
mit einer List nach Art des trojanischen pferdes zu ubemelunen; Skylitzes, 403f.; Zona
ras, ubers. Trapp 75 (59If.), Anrn. S. 185; Felix (1981) 15 If.

276 Die Marwiiniden pflegten schon lange enge Beziehungen mil Byzanz. Murnahhid
ad-Daula (reg. 387-401/997-1011) von Amid huldigte im Jahr 390/1000 dem byzanlini
schen Kaiser und wurde zum mtigis.trus und dUqas al-maSriq emannt, Ya!;lya, Tiiril}, cd.
Cheikho, 184; ed. Tadmuri, 247; ausfiihrlich Felix (1981) 134. Felix interpretiert den von
Ya~ya genannlen Titel als Boil!; Tijc; 'AvcltoAiic;. Dieser Tilel ist in den byzanlinischen
Quellen nichl nachweisbar. Es gibt nur einen <TfgUT01tEoagXTJC; Tijc; 'Avo:toA.iic;, dessen
Rang als hoher Offizier iiber dem eines Dux rangierte; vg!. KUhn (1991) 262f. Es handelt
sich offenbar urn die nominale Einbeziehung des marwiinidischen Emirats als Dukal in
das byzanlinische Reich, gleichrangig mil dem Dukal Mesopotamia; vg!. KUhn (1991)
182f. Vg!. auch Ripper (2000) 34.

277 Ibn al-A!Ir, Kamil lX, 316f.; Barhebriius, Mubta~r. 183; Maqrizi, Ilti'~ II, 188;
Ibn ijaldiin, 'Ibar IV, 318.

278Vgl. Felix (1981) 152.
279 Siehe Anm. 307.
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sche Geschichtsschreibung spielen Numairiden emeut fur eine Zeit
lang keine Rolle mehr. Die folgenden beiden Jahrzehnte im Bal1l]-Tal
sind gekennzeichnet durch

eine erbitterte Fehde zwischen Sabibs Nachfolgern und dem Mir
dasiden Tarnal urn den Besitz von ar-Raqqa

- sowie durch eine weitere gi<itisch-chiliastische Erhebung der sef3
haften Bevolkerung unter einem charismatischen FUhrer namens al
A~far at-Taglibi im Jahr 43911047-8.

Ibn al-<Adim meldet fur J:Iarran und ar-Raqqa die gemeinsame Nach
folge von Sabibs Brudern, den schon genannten Mu~<in und
Qawam.280

MuWin ibn Wat!ab
in I:Iarran mit Qawam ibn Wa!!ab
von 431/1 039-40 bis vor 436/1 044-5
allein von vor 436/1 044-5 bis vor 448/1 056-7
in ar-Raqqa mit Qawam von 431/1 039-40 bis vor 432/1 040-1

Qal<at Dausar war moglicherweise (nomineII) in der Hand von Mani<
ibn Sabib, der erst spater in das Alter kam urn Herrschaft zu iibemeh
men.281 Schon Miinztyp Nr. 12 deutete auf mehrere unabhangige
Gruppen innerhalb der Numairiden nach dem Tode von Wanab hin.
Wahrend die literarischen Quellen in J:Iarran die Nachfolge der beiden
Bruder Sabibs ,,Mu!a'in wa-Qawam" bezeugen, gibt das Protokoll der
J:Iarraner Miinze aus dem Jahr 436/1044-5 nur einen Namen an: a/
AmiI' $ani'at ad-Daula wa-$ifwatuha Mu!a'in.

13. Dirham, J:Iarran, 436
Mu!a<in, al-Mustan~ir billah
ZL im Strichkreis
Avers:

* ~ *
.) 0'- ,.11 rLo)'1

yJl~1 til~

* ~ *
RL Avers:

till(... )-'>o.J till )'1 ~I)'

Revers:

* 4JJ *
..I..l1~~),1

~ J-:'1l+'~J

0-"Lb....J1
RL Revers:

ul..>-"'-:' rAG..I..lI) Ij,(-", '":'~ till~)

( i:.Lo) I .• I', .:.......~(:!.) J L>:-'-'-'J

280 Ibn al-'Adim, Tant I, 258; Ibn ~addad, A'laq III, 46, 76; 'A~imi, Tant, ed. Za'riir,
334. Qawam wird in der bislang bekannten Miinzpragung nur in der kunya seines Vaters
Abu Qawam Wanab genannt, vgl. Miinze Nr. 3.

281 Ibn ~addad, A'laq III, 1IOf. Zur Problematik dieser Uberlieferung siehe S. 101.
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7 Exemplare, 3 Aversstempel, I Reversstempel: DT (CB8-B I; 2,14g;
20mm; 1.30h; Stempel A-a; Mzst. u. J. n. lesb.), (CB8-B2; 2,22g; 17mm;
II h; Stempel A-a; Mzst. u. J. n. lesb.; publiziert in Nicol [1988-89], Nr.
31), (Bestand I1isch; 3, 109; 19mm; Ih; Stempel A-a; Mzst. l:Iarran, J.
436), (Bestand Ilisch; O,88g; 15mm; 3h; Stempel A-a; Mzst. n. lesb; J.
4xx), (Bestand I1isch; 2,24g; 18mm; Ih; Stempel B-a; Mzst. u. J. n.
lesb.), (Bestand I1isch; 2,15g; 17mm; O.30h; Stempel C-a; Mzst. u. J. n.
lesb.). SB (2259; 1,49g; 17mm; O.30h; Stempel A-a; Mzst. u. J. n.lesb.).

Qawam wird nicht erwahnt. Das heillt, er war schon im Jahr 436/
1044-5 nicht mehr an der numairidischen Herrschaft in J:larran betei
ligt. Der genannte Laqab $ani'at ad-Daula wa-$ifwatuhii ist derglei
che wie der des verstorbenen Bruders Sabib. Dergleiche Laqab fur
zwei Bruder ist auJ3ergew6hnlich. Unwahrscheinlich erscheint, daB die
Fa~imiden zweimal den gleichen Laqab an zwei Bruder vergeben ha
ben sollen. Der Befund HiJ3t mehrere Deutungen zu. Da SabIb im Jahr
431/1039-40 gestorben war, k6nnte der Miinztyp in seinem Namen
posthum mit einer zusatzlichen Nennung von Mu~a<in in der zweiten
Zeile, aber ohne Titel, gepragt worden sein. Jedoch erscheint es nahe
liegender, von dem Text und dem iiblichen Inhalt seines Protokolls
auszugehen, der besagt, daB Mu~<in selbst den Funktionstitel amir
und den Laqab $ani<at ad-Daula wa-$ifwatuhii trug. Dies deutet die
M6glichkeit an, daB MuWin selbst nie einen eigenen Laqab erhalten
hat und den seines Bruders im Protokoll iibemahrn, was bedeuten
wiirde, daB er in seiner Position nicht von den Fa~imiden anerkannt
wurde. Db dies m6glich ist, bleibt allerdings fraglich, solange kein
Parallelfall nachgewiesen ist.282 Wann die Herrschaft von MuWin en
dete, ist unbekannt, jedoch nach dem Jahr 436/1 044-5.

Kurze Zeit nach dem Tod von SabIb gingen ar-Raqqa und Qal<at
Dausar den Banu Numair verloren. In ar-Raqqa residierte die Schwe
ster von Sabib und MuFi(in, as-Sayyida (AIawiya, die mit dem Mir
dasiden von Aleppo Sibl ad-Daula Na~r ibn ~al~ ibn Mirdas verhei
ratet gewesen war. Dieser war bei J:lim~ im Kampf gegen Anustagin
ad-Dizbari gefallen. 1m Jahr 429/1037-8 war sie mit ihrem Bruder
Sabib und ihrem Schwager Mu<izz ad-Daula Abu <Dlwan Tamal ibn
~al~ aus der Stadt Aleppo vor der anriickenden Ia~imidischen Armee
unter Anustagin ad-Dizbari gefliichtet. Tamal und seine Neffen waren

282Der Fall der alqiib der 'Abbasiden al-Mustan~ir billah (reg. 623-64011226-1242)
und seines angeblichen Bruders al-Mustan~irbillah (reg. 659-66011261-2) ist zu eng mit
den Ereignissen und der Politik in der Zeit der Mongolenkriege verwoben. urn als Paral
lele zu gehen. Vgl. Heidemann (1994) 98.
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zunachst, Ibn al-tAdim zufolge, zu dem Stamm der ijafaga283 , die sich
vennutlich in der Umgebung von ar-R~ba aufhielten, geflohen.
AnustagIn ad-DizbarI verfolgte sie entlang des Euphrat. Hun gelang
es, Manbig und Balis einzunehmen, nicht aber ar-R~ba, wie es aus
driicklich bei Ibn al-tAdim heillt.284 Ar-R~ba gehorte schon seit dem
Jahr 421/1030 zusammen mit Manbig zur Herrschaft von TamaI.28S
Nach dem Too ihres Bruders SabIb vertrieb die Sayyida tAlawIya den
guliim und Statthalter (wiill) ihrer beiden Briider Mu!a(in und Qawam
aus ar-Raqqa, wie Ibn al-(Adim schreibt. Urn ihre Wiirde zu wahren,
wie es bei Ibn al-tAdIm weiter hei13t, verheiratete sie sich mit ihrem
Schwager, Tamal ibn ~aliJ:t. Damit ging ar-Raqqa in mirdasidischen
Besitz iiber.286 Der Siiden des BalIb-Tales und der mittlere Euphrat
gehorten zu den angestammten Winterweiden der Banti Nurnair. Nun
war diese Region durch Tarnal und die Banti Kilab besetzt, denen
vennutlich selbst der Zugang zu ihren Weiden in der Umgebung von
Aleppo versperrt worden war. Das mirdasidisch-nurnairidische Biind
nis verwandelte sich in einen erbitterten Streit urn den Besitz der Stadt
ar-Raqqa.

Mu<izz ad-Daula Abu <Ulwan Tarnal ibn ~ali~ ibn Mirdiis
in ar-Raqqa nach 431/1039-40 bis 449/1057-8

Trotz eines Waffenstillstandes zwischen ad-DizbarI und den Byzanti
nem kam es in Syrien emeut zu Kampfen.287 Die Byzantiner nahmen
daher irn Jahr 432/1 040 mit Tamal einen Schriftwechsel auf. AI
MaqrizI nennt zu diesem Zeitpunkt Tarnal und seinen Vetter Saif ad
Daula Muqallad ibn Kamil ibn Mirdas288 als Eigentiimer (miilikain
lahii) ar-Raqqas. Tarnal seinerseits schickte reiche Geschenke nach
Byzanz (miil wa-liyiib). Er erhoffte sich, von den Byzantinem Unter
stiitzung gegen ad-DizbarI zu erhalten, da er befiirchtete, daB dieser
auch ar-Raqqa einnehmen konnte. Die Bedrohung durch ad-DizbarI

283 Krenkow, F.: KhafaQja. In: EI2 lV, 910-912. Die Ijafaga standen in Opposition zu
ihrem Bruderstamm, den 'Uqailiden von Mosul. Zu ihrer Rolle in der Politik vg!. Busse
(1969) 84-89.

284 Ibn al-tAdim, Zubda I, 255f.; Maqnzl, Ittit~ II, 187. Bianquis (1989) 511-513.
285 Ibn al-'Adim, Zubda I, 245; tA~iml, TiUilJ, ed. Zam, 429.
286 Ibn al-tAdim, Zubda I, 258f.; Ibn Saddad, A'iaq Ill, 76; tA~lmI, TiUilJ, ed. Za'riir,

~34. Felix (1981) liD.
28? Vgl. ausfiihrlieh zu den Ursaehen Felix (1981) III.
288 Zur Person: Bei der Flueht der Mirdasiden aus Aleppo irn Sa<ban 429IMai 1038

hielt Muqallad die Zitadelle von Aleppo besetzt. Naeh der Zahlung eines LOsegeldes
konnte er ebenfalls zu seinem Zeltlager (lUllatuhu) und zu Tarnal in die (Jazira fliehen;
Ibn al-'Adim, Zubda I, 257.
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blieb weiterhin bestehen. Qaltat Dausar war der westliche AuBenpo
sten des nurnairidiscben Gebietes und ar-Raqqa vorgelagert. Urn
Tarnal die Riickkehr nach Aleppo abzuschneiden und ibn zu bedrohen,
kaufte ad-Dizbari die Festung Dausar im Jahr 432/1040-1. Nach Ibn
Saddad war der Verkaufer der Sohn von Sablb ibn Wanab, der Amtr
Manit. Da keine andere Quelle zu diesem Zeitpunkt Manit als Eigen
tiimer bestatigt, handelt es sich hier moglicherweise, zumindest was
die Person betrifft, urn eine Extrapolierung von Ibn Saddad.289 Die
Byzantiner boten Tarnal an, ar-Raqqa von ibm zu kaufen wie einst ar
RuM' von den Nurnairiden. Damit ware es ibnen gelungen, die Ver
bindung zwischen Irak und Syrien zu kontrollieren. Doch ad-Dizbari
erfuhr von diesen Kontakten und bedrohte seinerseits Tarnal. Der
fiigte sich und entschuldigte sich. 1m Jahr 433/1041 war der fiitimidi
sche General in Kairo jedoch in Ungnade gefallen. Man befiirchtete in
Kairo, daB ad-Dizbart in Nordsyrien zu machtig werden konnte. Und
auch die Erwahnung von ad-Dizbari in der Miinzpragung in Aleppo
des Jahres 432/1040-1 deutet auf eine Rebellion hin.290 Der fiitimidi
sche Wesir in Kairo, al-Gargara'1, rief Truppen und Verbiindete zum
Widerstand gegen ad-Dizbari auf. Anustagm ad-Dizbari starb auf der
Zitadelle von Aleppo arn Sonntag, Mitte Gumada I 433/10. 1. 1042.
Tarnal gelang es, mit tatimidischer Zustimmung und einem Einset
zungsdiplom, Aleppo wieder einzunehmen.291 Auch die Nurnairiden

289 Ibn al-'Adim, Zubda I, 259; Ibn Saddad, A'iaq III, 11Of; Yaqiit, Buldan IV, 164.
Ibn al-'Adim, die vennutliche QueUe von Ibn Saddad, nennt den Namen des Verkiiufers
nicht. Vgl. Tonghini (1998) 18f. Vgl. zu Ibn Saddad oben Anm. 28. Da Qal'at Dausar
zum Besitz der Banii Qu~ir gezahlt wird, ist es zweifelhaft, ob sich die Feslwlg in der
Hand von Mant, einem Angehorigen der Banii Wattab, befand.

290 Bianquis (1989) 514-519. Die erste bekannte Miinze, ein DInar, aus Aleppo unter
der Herrschaft von ad-Dizbari vom Jabr 429 h. ist ganz irn ra!imidischen Typ, ohne Er
wahnung des eigenen Namens: Lavoix (1896) III, Nr. 268, auch bei IIisch (1981a) 49, Nr.
e. 1m Jabr 432/1040-1 fiigte ad-Dizbari seinen eigenen Namen al-MrJ?affar in das Miinz
protokoU ein, Exemplar der ANS (1979.211.1) siehe Ilisch (198Ia) 49, Nr. f.

291 Zur Fluch/ und Besetzung ar-Raqqas durch Tarnal: Ibn al-A1lr, Kamil IX, 336f.;
Ibn al-'Adim, Zubda I, 258-262; Maqrizi, Itti'~ 11,189. Wiet (1970-1971) 398; Zakkar
(1971) 138-140; Felix (1981) 110-113; Bianquis (1989) 514-519; Ripper (2000) 177-179.
Die Dinarpragung aus Aleppo dokumentiert, daB Tarnal, ungeachtet seiner tatsiichlichen
Machtstellung, fonnal nur Gouverneur der Fa!imiden war. Sein eigener Name wird, im
Gegensatz zu dem von ~aliJ:J ibn Mirdas und ad-Dizbari (s.o. Anm. 290), nicht auf den
Miinzen genannt. Eine Dirhampriigung laBt sich bislang dieser zweiten Herrschaftsperi
ode von Tarnal nicht eindeutig zuordnen. Dinarpriigung in der Zeit von Tarnal in Aleppo
irn Namen von al-Musta~ir billah. J:Ialab: J. 442 IJ.: Launois (1971), Nr. 116; BMCO IX,
Nr. 144t. J. 444 IJ.: Lavoix (1996), Nr. 269; Lane-Poole (1897), Nr. I I42=Nicol et al.
(1982) Nr. 2021; ANS (1975.120.2). J. 446 h.: Lane-Poole (1897), Nr. I I46=Nicol et al.
(1982), Nr. 2022; Miles (1951), 277 (1002.1.739); l:Iigara (1975), Nr. 15995 (dort als 476
h gelesen); Kazan (1983), Nr. 607; Islamic Coin Auction 3 (2001), Nr. 199 (4,14g;
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brachten sich wieder in den Besitz von Qal'at Dausar. Zurn Verwalter
der Festung wurde ein Ga(bar ibn Sabiq al-Qu~airI oder an-NurnairI
gemacht.292

Tarnai fiirchtete, daB es den Fa!imiden bald angelegen sein konnte,
ilm wieder aus Aleppo zu vertreiben. Daher ging er eine Allianz mit
Byzanz ein. Tarnal und seine Befehlshaber erhielten byzantinische
Titel. Auch die Sayyida wurde zusammen mit ihrem Mann in den
Rang dnes byzantinischen Patrikios (ba.triqiya) erboben.293 Nurnis
matische Quellen konnen dieser mirdasidischen Periode der Stadt ar
Raqqa bislang nicht zugeordnet werden.294

Ende der dreiI3iger Jahre (I 040er Jahre) ereignete sich im Norden
der Region eine weitere ~I(Itische Erhebung. 1m Jahr 439/1047-8
sammelte emeut bei Ra's al-(Ain ein charismatischer FUhrer Anhanger
urn sich. Mit seinem Laqab al-A~far at-Taglibi stellte er einen direk
ten Bezug zur chiliastischen Erhebung des Jahres 39511004-5 und ei
nen indirekten zu der von 199-200/816 her.29S AI-(AzimI nennt iIm ei
nen Gamal, der sich al-A~far at-Taglibi nannte und sich eine Reihe
von kalifalen Ehrentiteln, alqab, zulegte.296 Ais Ort der Erhebung
nennt al-(A?:ImI die Gazirat Bani Numair, was den Diyar Mu~ar

gleichkommt. Die endzeitliche Stimmung diirfte wesentlicb durch die

Abb.). Ygl. dazu die Goldpragung von ~aliJ:t ibn Mirdas und Tarnal im eigenen Namen:
J:lalab, J. 417 h.: Sauvaire (1873); Nicol et al. (1982), Nr. 2262; vgl. Ilisch (l98Ia) 49,
NT. a. J. 419 h.: Nicol et al. (1982), Nr. 2263; ANS (1980.107.1). J. 420 h.: ANS
(1980.107.2). Ygl. auch die Goldpragung von Na~r ibn $alil:J in Aleppo, J. 427 h., BMCO
IX, 275, NT. 52tt, vgl. Ilisch (198Ia) 49, Nr. d und ein weiteres Exemplar in Broome
(1985) 74, Nr. 121 sowie J. 429 h. in Kazan (1983), Nr. 730 (entspricht Dirham-Typ E).

292Ygl. S. 81und 133.
293 Ibn al-'Adim, Zubda I, 262f., 268. Zakkar (1971) 140; Felix (1981) 113f.
294 Jedoch stammt der von I1isch (1981 a) 41 publizierte Schatzfund mirdasidischer

Miinzen mit dem SchluI3jahr 427/1036 nach Angabe des Handlers aus ar-Raqqa.
295 Siehe oben Anm. 177.
296 Trotz des gegenseitigen Ri.ickbezuges der verschiedenen al-A~fars bleibt eine In

schrift ratselhaft, die Ibn al-'Adim (Bugya YIlI, 3850; Zubda II, 280) von einem der
pfeiler der Yersammlungsmoschee in ar-RuM' mitteilt. Da der Name (;amal in der In
schrift genannt wird, steht sie vielleicht im Zusammenhang mit dem Aufstand des (;amal
al-A~far at-Taglibi: "Ich wurde frei von den ,,Banu i-A~far" und bin stolz auf die Zeichen
und die Gebetskanzel. Ich bin nah dem Statthaften (ai-ma 'rUj) und schmi.icke mich damit,
und [bin] fern von der Si.indhaftigkeit und dem Yerabscheuungswi.irdigen (ai-munkar),
die Reinheit des Moscheehofes, rein obgleich, wenn nicht (;amal ad-Din ware, ware ich
nicht rein." In dem Kontext, in dem Ibn al-'Adim dieses Gedicht mitteilt, ist Deutung und
Bezug eindeutig. Diese aIte Inschrift wurde im 6./12. Jahrhundert als prophetischer Hin
weis auf den damaligen ra ts von J:larran Abu I-Ma'ali (;arnal ad-Din Fa<;ll Allah gedeutet,
der dUTCh eine Mitteilung an 'Imad ad-Din Zangi die Eroberung von ar-RuM' im Jahr
539/1144 ermoglichte. Wenn man die Echtheit dieser Inschrift voraussetzt, bleibt jedoch
unkIar, auf welchen al-A~far sich die Inschrift urspri.inglich bezog und was sie im politi
schen Kontext bedeuten sollte.
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verheerenden Einfalle der Guzz-Turkmenen in die Diyar Rahi<a und
Diyar Bakr seit dem Jahr 420/1029-30 hervorgerufen worden sein, bei
dem hauptsachlich das Gebiet zwischen Singar und dem !jabiir betrof
fen war.297 Mit zwei Razzien drang al-A~far tief in byzantinisches Ge
biet ein und machte reiche Beute und Gefangene, die er als Sklaven
verkaufte. Er brachte so die beduinischen Fiirstentiimer, die sich zum
Frieden mit den Byzantinem verpflichtet hatten, in die Gefahr byzan
tinischer Strafexpeditionen. Die Byzantiner drohten Na~r ad-Daula ibn
Marwan von Amid mit VergeltungsmaBnahmen, falls er die Erhebung
nicht unterdriicke. Na~r ad-Daula rief die Banii Numair urn Hilfe an,
die ebenfalls im Faile von byzantinischen GegenmaBnahmen betroffen
gewesen waren. Den Banii Numair gelang es, zum Lager von al-A~far

vorzustol3en, sich ihrn zu nahem, ibn durch eine List festzunehrnen
und den Marwaniden auszuliefem; ein Ergebnis, mit dem die Byzanti
ner zufrieden waren. Der Name des Anfiihrers der Banii Nurnair wird
in diesem Zusarnmenhang nicht genannt.298

IV.5. Die Herrschaft von Mani< ibn Sahib -
Die Numairiden aufdem Hohepunkt ihrer MachtentJaltung

Nach dem Tode Sabibs hatten die Nurnairiden wesentliche Teile ihres
Herrschaftsgebietes, insbesondere ar-Raqqa und damit wahrscheinlich
auch das siidliche Balib-Tal, an die Mirdasiden verloren. Dies kam
vennutlich einem Verlust von Weideflachen an der Balib-Miindung
und dem mittleren Euphrat gleich. Der Stamm besaB keine gemeinsa
me Fiihrung mehr. Aus der Perspektive der iiberlieferten Chronisten
waren die Numairiden in dieser Zeit bedeutungslos. Der Aufstieg von
Mani< ibn Sahib zum Herro des Balib-Tales ist daher schlecht doku
mentiert. Nach Ibn Saddad soli ihrn Qal<at Dausar gehort hahen, wel
che er an Anustagm ad-Dizbari im Jahr 432/1040-1 verkauft haben
soIl. Doch Ibn Saddads Angaben lassen sich anderweitig nicht bestati
gen. Danach fehlen fur etwa anderthalh Jahrzehnte Nachrichten iiber
Mani< ihn Sahib. Als sein Vater Sabib starb, war er zu klein, urn die
Fiihrung des Stammes zu iibemehmen.299 Irgendwann nach der Miinz
emission des Jahres 436/1044-5 (Nr. 13) und vor der Emission des

297 Ibn al-Alir, KiimillX, 272-277 (420 h.). Degener (1987) 54f.
298 Ibn al-Alir, KamillX, 369; Ibn al-Gauzi, Munta~m, ed. Haidarabad VIII, 131f.;

ed. 'A~ XV, 308; 'A~i, TlirilJ, ed. za'riir, 338; pahabi, Tan1! 421-440, 334; Barhe
briius, Chronicon, iibers. Budge, 205. Busse (1969) 148; Felix (1981) 164f.; Bianquis
(1989) 556; Ripper (2000) 154.

299 Vgl. Sib! ibn al.Gauzi, Mir'iit, Ms. Arabe 1506, fol. 13r.; iibers. Yazbeck, 44. S.
Arun.107.
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Jahres 447/1055-6 (Nr. 15a,b) loste er Muti{in als AmIr der BanO Nu
mair abo Als der fatimidische Propagandist al-Mu'ayyad fi d-Dm im
Jahr 448/1 056-7 den Euphrat iiberschritt, war ManIt bereits Herr des
BalI!)-Tales.30o Seine Herrschaft bildet den Hohepunkt numairidischer
Machtentfaltung und urbaner Repdisentation. Dies ist kenntlich an

- der Wiedergewinnung von ar-Raqqa und des mittleren Euphrats bis
zum I:.Hibiir,

- Baumal3nahmen in l:Iarran und wahrscheinlich auch in ar-Raqqa
sowie Miinzpragung in beiden Stadten,

- und schliel3lich auch an einer Verschwagerung mit dem tabbasidi-
schen Kalifenhause.

Diese Entwicklung fand vor dem Hintergrund des Aufstandes von al
BasaslrI in Bagdad und der fatimidischen Politik in den Jahren 448/
1056 bis 451/1059 statt. Danach verfiel die Machtposition der Numai
riden rasch. Vom mittleren EUPhrat und ar-Raqqa wurden sie von den
Banii Kilab wieder verdrangt. In den letzten Jahren seines Lebens ver
teidigte Man!' die Anspriiche seines Neffen M~iid ibn Na~r (gest.
467/1074-5)301 auf Aleppo gegen seinen Todfeind302 Tamal.

Auf Miinzen und in der l:Iarraner Bauinschrift des Jahres 451/
1059303 fuhrt ManIt den Funktionstitel eines AmIr und den Laqab
Nagib ad-Daula wa-RarJihii, "der Vortreffliche der (fatimidischen)
Dynastie und ihr Wohlgefallen" sowie die beduinische kunya: AbU z
Zimiim (Vater des Kamelhalfters).304 Der Laqab weist auf eine Aner
kennung von ManIt in seiner Funktion als AmIr der BanO Numair
durch die Fatimiden hin.

Na~1> ad-Daula wa-Ra<:ifba Abu z-Zimam Manit ibn Sabib
in Harran nach 436/1044-5 und vor oder in 447/1055-6
bis ·23. Gumada II 454/4. Juli 1062
in ar-Raqqa 449/1057 bis 23. Gumada II 454/4. 7. 1062

14. Dirham, (l:Iarran), Jahr nicht lesbar
ManI" al-Mustan~irbilliih
ZL im Strichkreis

300 Mu'ayyad, Slra, 119f. Rice (1952b) 80.
301 Zur Person: Ibn al-'Adfm, Zubda II, 42 (Gwnada I 467/Dez. 1074-Jan. 1075); Sib~

ibn al-Gauzl, Mirat, Ms. Arabe 1506, fol. 159r-v (Donnerstag, 13. Sa'ban 467/2. 4.
1075); I)ahabl, Siyar XVIII, 358f.

302 Zur persOnlichen Beziehung vgl. Mu'ayyad, SIm, 129, und Rice (1952b) 81.
303 Rice (1952b) 53-61.
304 Ausfiihrliche Analyse der Titulatur bei Rice (I 952b) 54-56.
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Revers:Avers:
-....ry~

.J 0" 1·11 rL.1'1

.;...Jl~1 tilt..,.
~

Randlegenden nicht lesbar.
3 Exemplare, mit 2 Avers- und 3 Reversstempeln. UT (CB8-B5; O,77g;
14mm; 6b; Av. stg\. zu 5864). SB (2260; 0,97g; 15mm; 3h; ex Slg. C.
Pelling), (5864; 1,66g; 16mm; 2b; Av. stg\. zu UT).

15a. Dirham, J:larran, (44?)7
ManI" al-Mustan~irbillah
Av., ZL im einfachen, Rv. ZL im doppelten Strichkreis:

* ~ * ~'>J
.J o'~ l.lI rL.1'1 J.1.l1 ~~1'1

,;..JI~I tilt..,. rL.:)1 >:,1 U

* u;...... * ~0-!~
RL Avers: Qur'an IX, 33: RL Revers:

( •••)~ 4...l ~~( ••• ~)~ .y,.("')J("') ("'))JC7"" ul-><, ..)
UT (Bestand Bisch; 1,53g; I8mm; 7b; Rv. stg\. zu Nr. I5b [CB8-B4];
Mzst. u. 1. n. lesb., aber auf dem stg!. Rv. von Nr. I5b).
Die Lesung der Zebnerziffer ist nicbt gesicbert. Docb da sie mit einem
langen Hasten beginnt, erscheint ein arba 'fn (40) wahrscheinlicber als
ein la/alin (30). 1m letzten Fall ware ein Wortbeginn mit einem kurzen
Hasten zu erwarten, damit sich das nacbfolgende him deutlich abhebt.

15b. Dirham, J:larran, (44?)7
ManI" al-Mustan~irbillah
wie Nr. 15a, nur Avers auch im doppelten Strichkreis
RL Avers: Qur'an IX, 33: (...)~ 4...l~~( ••• )
UT (CB8-B4; 2,35g; 20mm; 7h, Rv. stg\. zu Nr. 15a, Bestand Bisch).

16a. Dirham, (J:larran), Jahr nicht lesbar
ManI" al-Mustan~irbillah
Av. ZL in doppeltem Strichkreis: Rv. ZL in einfach. Strichkreis:

* ~ * o~.>Jo
.J 0" 011 rL.1'1 U J .1.l1~ J-:'A1'1

,;..JI J-:'A1 til t..,. 0-!~ rL.:)I >:' I

* ~ * *~*
RL Avers: Qur'an IX, 33: RL Revers n. lesb.
("')YJ ill Cr.!.1.l1~ ...aJ;.(...)
SB (2257; 1,26g; 17mm; 6h), (2258; 0,99g; 14mm; 5h). Averse stg\.,
Reverse sind fUr einen Stempelvergleich zu schlecht erhalten.
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Revers wie Nr. 16a, nur ZL in
in doppeltem Strichkreis

16b. Dirham, (l:Iarran), Jahr nicht lesbar
Mani" al-Mustan~irbillah
Av. wie Nr. 16a, nur ZL in
einfach Strichkreis und oben:

* ~ *
RL Avers: (...)~ till( ...)
UT (Bestand Iliscb; 1,50g; 15mm; 12b). SB (2261; 2,63g; 17mm; 7b).
Beide Exemplare sind stempelgleicb.

17. Dirham, Miinzstatte und Jahr nicht lesbar
Mani" al-Mustan~irbillah
ZL in Strichkreis
Avers: Revers:

.J o··~ "ollrL.':l'1

j~_lI~1 tilL.,.

~':l'1

~.JJ ilJ..u1 ~

~ rL.jJl .>:'1

u~u .~LH.

Randlegenden nicht lesbar.
UT (1994-28-5; 0,86g; 14mm; lIb), (Bestand Iliscb; 1,75g; 17mm; 3b).
Beide Exemplare stempelgleicb.

Bei Typ Nr. 15 ist die Miinzstiittel:larran deutlicb lesbar. Fiir die ande
ren Miinzen im Namen von Manl' sind - bis auf die Exemplare aus dem
Scbatzfund von ar-Raqqa - bislang weder Miinzstiitten nocb Jabreszablen
kenntlicb. Nr. 14 bis Nr. 16 steben typologiscb in einem Zusammenbang.
Aile zeigen auf dem Avers eine iihnliche Arabeske tiber dem Namen des
Kalifen. Daher liiJ3t sich fur aile eine Produlction in l:Iarran vermuten.
Arabesken, Sterne und Schriftaufteilung trennen diese Miinzgruppe deut
lich von den in ar-Raqqa im Jahr 450 gepriigten Miinzen des Scbatzfun
des aus der Versammlungsmoschee (Nr. 18, 19). Zwiscben Nr. 13 und
Nr. 14 besteht ein enger typologischer Zusammenhang. Nr. 14 non Manit
scblieJ3t mit der zweiten Silbe von daula in der ersten Zeile des Reverses
an die Raumaufteilung des letzten Typs von Muta'in aus dem Jahr 436/
1044-5 (Nr. 13) an. So geht der Ausgabe Nr. 15 aus f:Iarran vom Jabr
447/1055-6 wabrscbeinlich mindestens eine Miinzausgabe, niimlich Nr.
14, voraus. Nr. 17 liif3t sich bislang keiner Miinzstiitte eindeutig zuord
nen. Statt der seit dem Jabr 436/1 044-5 in f:Iarran iiblicben Arabeske auf
der Vorderseite ist bier der Namen des Kalifen, Ma <add, in die erste
Zeile gesetzt.

Die Zeit der fa!irnidischen Expansion in den Irak und des Aufstandes
des Bagdader Generals Abu l-l:Iari! Arslan al-Basasrrp05 sind mit ei
nem Machtzuwachs der Numairiden und ihres Anfiihrers Mani' ibn

305 Zu Arslan al-Basiisiri: Ibn al-tAdim, Bugya III, 1347-1354. Canard, Moo: a1
Basasiri.ln: EI' I, 1073-1075; Busse (1%9) 125-127; zakkar (1971) 148-155.
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SabIb weit tiber das BalIlJ.-Tal hinaus verbunden. Nach der ersten seld
schukischen Eroberung Bagdads durch Tugril Beg (reg. 429-455/
1038-1063) im Rarna9aI1 447/Dez. lOSS war der ehemals buyidische
General al-BasasIrI aus Bagdad vertrieben worden und hatte noch im
gleichen Jahr sein Hauptquartier bei ar-Ral:tba eingerichtet. Von dort
nahm er Kontakt mit dem Fa~imidenkalifen auf. Nach Ibn al-GauzI
wurde er zmn Gouverneur von ar-Rahba emannt. Ohne daB er seine
Quellen kenntlich macht, ergiinzt Sib~ ibn al-GauzI, daB er sowohl
tiber ar-Ra~ba als auch tiber ar-Raqqa eingesetzt wurde. Eine Einset
zung tiber ar-Raqqa erscheint aber unwahrscheinlich oder nur nomi
nell, da ar-Raqqa ein Streitobjekt zwischen Manl' und Tarnal war und
den Fa~imiden letztlich die Entscheidung zwischen beiden tiber die
Stadt zufie1.306

Anfang ~afar des Jahres 448/April 1056 war zwischen Manl' und
Tarnal ein Krieg (~arb) urn den Besitz von ar-Raqqa ausgebrochen.
Die nurnairidischen Stiimme (qabiiyil) hatten sich Manl' angeschlos
sen. ManIt, der inzwischen groG geworden war, sab sich als den
rechtrnaGigen Erben seines Vaters und darnit der Stadt an. Von Tugril
Beg hatte Manl' ein Einsetzungsdiplom (manSur) und Ehrengewander
(bila ~ erhalten. Mit den Seldschuken als Verbiindete forderte er ar
Raqqa von Tarnal zuriick. Offenbar ging es Tugril Beg darum, Unruhe
im Hinterland von al-BasasIrI auszulosen und die Verbindungslinie
von al-Basasm nach Agypten zu storen.307

306 Ibn al-(Jauzi, Munta~, ed. Haidarabad VIII, 163f.; ed. 'A~ XV, 347; Sib! ibn al
(Jauzi, Mirat, iibers. Yazbeck, 28 (Faksimile des Pariser Manuskriptes, S. 25); Ibn al
'Adim, Zubda I, 270£.; Ibn al-A!ir, Kamil IX, 421; 'A~imi, Tiirib, ed. za'riir, 342; Ibn al
'Adim, Bugya III, 1348f.; Ibn Tagribirdi, Nugiim V, 57. Ripper (2000) 72 iibernimmt die
falscWiche Angabe der Einsetzung von al-Basiisiri iiber ar-Raqqa.

307 Sib! ibn al-(Jauzi, Mir'at, Ms. Arabe 1506, fol. 13r; iibers. Yazbeck, 44: "Und An
fang ~afar war Krieg zwischen Mani' ibn ~abib ibn WaWib an-Nurnairi, dem Herrn von
l:Iarran, und Mu'izz ad-Daula Abii 'Ulwan Tarnal ibn ~aliI.J. ar-Ru'quliya, dem Herrn von
Aleppo, urn ar-Raqqa ausgebrochen. Sie hatte ~abib, dem Vater von ManI' , gehOrt. Es
geschah, daB er [vermutlich Tamal] den kleinen Mam-< betrog. Seine Mutter heiratete
Tarnal und iibergab ihm ar-Raqqa. Als ihr Sohn groB wurde, scWossen sich ihm die
Stiimme an und er verlangte [die Stadt] zuriick. Tugril Beg schrieb ihm ein Diplom und
schickte ihm Ehrengewiinder, dann sandte er [Mani'] die Forderung [nach der Riickgabe]
von ar-Raqqa an Tarnal. Er verweigerte sie ihm und es enlstand Krieg zwischen ihnen
(Wa-fi gurrati ~afarin kiina [sic!] baina Mann bni Sablbi bni Wagiibi n-Numairl ~iilUbi

ijarriina wa-baina Mu'izzi d-Dau/ati Abl V/wiini lamii/i bni $ii/ilU bni r-Ru 'qu/iyati
~iilUbi ijalaba [wrbun 'a/ii r-Raqqati wa-kiinat /i-Sablbi wii/idi Manl'in wa-ttafaqa innahu
wa-biina Manl'an ~agfran wa-tazawwagat ummuhu bi-lamii/in wa-sallamati r-Raqqata
ilaihi fa-/ammii lwbura wa/aduhii wa-n~iifat i/aihi /-qabiiyili wa-starga'a wa-lwtaba /ahu
Tugri/baku I-manSura wa-ba 'ala ilaihi /-bi/a'a arsa/a ilii lamii/a bi-,ta/abi r-Raqqati fa
mana 'ahUfa-qiimati /-~arbu bainahumii).
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Zur Vnterstiitzung von al-BasasIrj wurde der flitimidische Propa
gandist (dii~) al-Mu'ayyad fi d-D1n as-SIrazP08 im ~afar 448/April
Mai 1056309 reichIich mit Waffen, Ehrenkleidem und Geldem ausge
stattet und nach Nordmesopotarnien und dem Irak entsandt. Seine
Mission beschrieb er ausfiihrlich in einem Rechenschaftsbericht.
Seine Aufgabe war es unter anderem, eine Koalition zwischen al-Ba
sasIrj, den Numairiden unter Manjt und den Mirdasiden unter Tarnal
gegen die Seldschuken und das (abbasidische Kalifat zu schrnieden.
Sein TroO wurde von Tarnal bis nach ar-RaJ:tba begleitet. Vergeblich
versuchte er auf dem Weg zwischen den beiden, Manjt und Tarnal, in
dem Streit urn ar-Raqqa zu vermitteln. AI-Mu'ayyad fi d-Dm kenn
zeichnet die politische Lage, in dem er eindriicklich eine Begebenheit
schildert: Er, al-Mu'ayyad fi d-Dm, stand auf der ostlichen, Manjt ibn
Sabjb auf der westlichen Seite des Euphrat. Niemand war bereit zum
anderen Vfer iiberzusetzen: Manj" da er zu stolz war und seinen Feind
Tamal in der Begleitung von al-Mu'ayyad sah, und al-Mu'ayyad aus
Angst, gefangengenommen und den Seldschuken ausgeliefert zu wer
den. In einem Brief an den Wesir in Kairo empfahl al-Mu'ayyad fi d
Din eine enge Verbindung mit Tamal, da er schon lange mit dem fliti
midischen Reich verbunden war. Dagegen bestehe Manjts Charakter
aus "der Trunkenheit der Verblendung und der Kampfeshitze der Ju
gend (sakrat al-girra wa-gamrat as-sabiba)". In ar-RaJ:tba im Lager
von al-BasasIrj wies der Anfiihrer der Banii Mazyad von al-J:lilla,
Dubais ibn (All (408-474/1017-1082)310 auf die Notwendigkeit hin,
die Banii Nurnair in eine Koalition gegen die Seldschuken einzubin
den und daher aufTamaJ hinsichtlich der Riickgabe von ar-Raqqa ein
zuwirken, mit dem Ziel, den Riicken fur die bevorstehenden Kampfe
mit den Seldschuken frei zu haben. AI-Mu'ayyad fi d-Dms Vermitt
lungsversuche in der Sache blieben vorerst erfolglos.3lI Trotzdem nah
men Gruppen der Banii Nurnair an mindestens einer der folgenden
Razzien gegen die Seldschuken auf einem Nebenkriegsschauplatz teil.
Manjt wird hierbei nicht erwahnt: 1m Rabj( I 449/Mai-Juni 1057 drang
der Seldschukensultan Tugril Beg bis nach Mosul vor, wo er am
Dienstag, dem 4. Rabjt II 449/10. 6. 1057 ankam und die Region pliin-

308 Mu'ayyad, Sira. Klemm (1989) xi-xxvii; Poonawala, I.: al-Mu'ayyad fi 'I-din. In:
Ell VII, 270f.

309 Das Datum der Abreise isl dUTch einen Brief von al-Mustan~ir billah an al-Basasirl
belegt; Mu'ayyad, Sira, 124; Maqrizi, Itti(a~ n, 232 (unler dem Jahr 448 h.).

310 I)ahabi, Siyar XVIII, 557f. Bosworth, C. E.: Mazyad. In: El2 VI, 965f.
311 Mu'ayyad, Sira, 106, 119-121, 124, 128f.; Ibn al-'Adim, Zubda II, 270f. Rice

(1952b) 80f.; Zakkar(1971) 149f.



DIE HERRSCHAFT DER BAND NUMAIR 109

dern liel3.312 Neben der Rebellion von al-BasasIrj diirfte die Hungers
not in Bagdad eine der Ursachen dieser Truppenbewegung gewesen
sein.313 Am Oberlauf des Habiir loclcte sein General Hazarasb ibn
Bakjr zwischen Rabj' II und Mitte Gumiida II 449/ Juni-Anfang Au
gust 1057 eine Beduinenstreitrnacht, an der sich auch eine Gruppe der
Banu Numair (gamii 'a min Bani Numair ~~iib Ifarriin war-Raqqa)
beteiligte, in der Gegend von Na~jbm in einen HinterhalPI4 AI
BasiisIrj zog nach dem Sa<biin 449/0ktober 1057 von ar-Ral;1ba in
Richtung Westen nach Balis. Griinde fur diesen Zug den Euphrat ent
lang nach Westen diirften erstens in einem Ausweichen vor Tugril
Beg zu suchen sein, der in den Diyiir Bakr im Nordosten gegen die
Marwiiniden operierte, und zweitens in einer Vergeltungsaktion gegen
den Bruder von Tarnal, den Arnir 'A!lya ibn ~al~ (gest. :vu I-J:Iigga
465/Aug.-Sept. 1073)m, zu dessen Gebiet auch Balis gehOrte, da die
ser agyptische Geldsendungen an al-BasasIrj unterschlagen hatte. AI
Mu'ayyad fi d-Dm war al-BasiisIrI vorausgeeilt und traf bei ar-Raqqa
mit Manj' zusammen. Er iiberzeugte ibn, seinen Stamm zu sammeln
und sich al-BasiisIrl anzuschliel3en.316 AI-BasiisIrI nahm auf dem Weg
nach Balis die Stadt ar-Raqqa ein und iibergab sie an Manl' ibn
Sablb.317 Dies war Teil einer wnfassenden Ubergabe der Herrschaft in

312 Sibt ibn al-(;auzi, Mirat, es. Sevim, 16; iibers. Yazbeck, 79.
313 Sibi ibn al-(;auzi, Mirat, iibers. Yazbeck, 73-74, 89f. Der HWlgersnot folgte eine

Heuschreckenplage, die am 6. Sawwal 449/6. 12. 1057 'Ukbara bei Mosul erreichte. Sie
iiberquerte danach den Euphrat in RichtWlg Westen. Si~ ibn al-(;auzi gibt bier den 6.
Kiiniin I, an. Sib! ibn al-(;auzi, Mirat, Ms. Arabe 1506, fol. 28v-29r; iibers. Yazbeck, 92.

314 Ibn al-A!ir, Kamil IX, 432 (ErwahnWlg der Banii Numair); Sib! ibn al-(;auzi,
Mir'at, ed. Sevirn, 16-19; iibers. Yazbeck, 79-82 (die Banii Numair werden nicht erwiihnt,
doch wird ausfuhrlich der Feldzug von Hazarasb beschrieben); Maqrizi, Itti'~ II, 234;
Ibn J:laldiin, 'Ibar IV, 265 (ErwiihnWlg der Numairiden); Nuwairi, Nihaya XXVI, 291.
Degener (1987) 66. Vgl. Mu'ayyad, Sira, 134.

31~ Sib! ibn al-(;auzi, Mirat, Ms. Arabe 1506, fol. 159v. Ibn al-'Adim, Zubda II, 31
gibt das Jahr 464 h. ohne Monatsdatum an. Vennutlich leitet Ibn al-'Adim dieses Datum
aus der Flucht 'A!iyas nach Konstantinopel abo

316 Mu'ayyad, Sira, 170, berichtet von Verhandlungen mit Marn-(: "Ich gelangte in die
Gegend von ar-Raqqa Wld lieB Ibn Wanab kommen. Ich war mit ilun einer MeinWlg iiber
die SammlWlg Wld MobilisierWlg [seiner Leute]. Er sammelte den Stamm, damit Abii 1
f:Iari! mit seinen Tiirken, Beduinen Wld Kurden aufbricht Wld sie den Euphrat iiberqueren
[bei ar-Raqqa]. Die Truppen sammelten sich zu einem ZeitpWlkt eines bekannten Tages
Wld an einem bekannten Ort (fa-~ 'adtu ila tilqa i r-Raqqati, fa-stad'aitu bna Wagiibin
wa-wafaqtuhu 'ala l-i1)tifiili wal-i1)tisiidi, wa-gama'a 1- 'aSfrata /i-yar1)ala Abu I-ljarili jI
afraid wa-a'rabi wa-akradi wa-ya 'burn I-Furata, wa-tagamma'a I-gumu u li-mfqiiti
yaumin ma 'fuminjl makiinin ma 'fUm)."

317 Zug des al-Basiisfrf nach Biilis: Sib! ibn al-(;auzi, Mirat, Ms. Arabe 1506, fol. 28r;
ed. Sevim, 22; iibers. Yazbeck, 90 (VerlesWlg ar-Ra1)ba, statt richtig ar-Raqqa, wie in der
Handschrift Wld bei Sevirn): "Zu dieser Zeit [Sa'biin 449/0kt. 1057] gelangte al-Basasiri
von ar-RaJ:1ba nach Balis [...]; er nahm ar-Raqqa von den Gefolgsleuten von Tarnal ibn
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Aleppo von Tarnal an die Fatimiden im OU l-Qa<da 4491 Januar 1058.
1m MuJ:1arrarn 450/Marz 1058 verlief3 Tarnal Aleppo, urn als Entscha
digung seine neuen Steuerrentenbezirke (iq!ii'tit) in Pallistina in Besitz
zu nehmen.318

Die folgenden beiden Jahre unter fatimidischem Schutz und ver
mutlich reichlichen fatimidischen Geldzahlungen319 waren die B1iite
zeit der numairidischen Herrschaft. Den Fatimiden gelang es zumin
dest fonnal, ihre Herrschaft bis in den Irak hinein auszudehnen. 1m
l)ii l-Qa<da 450/Januar 1059 nahm al-BasasIrl Bagdad ein. Tugril Beg
war nach ijurasan abgezogen, urn eine Rebellion seines Bruders nie
derzuschlagen. In Bagdad lief3 al-BasasIrI die bu!ba und sikka320 im

~aliJ:t ibn ar-Ru'quliya, dem AmIr Aleppos, ein und iibergab sie Maru-< ibn Wa!!ab, dem
Herm J:Iarrans. (wa-fi hagim I-waqti ~ 'ada I-Basiislriyu mina r-RaJ.tbati ilii Balisin [...]
wa-abaga r-Raqqata min ~J.tabi ramali bni $ali/.ti bni r-Ru 'quliyati amlri /fa/aba wa
raddaha 'ala Manl'i bni Wafliibin ~a/.tibi ijarrana)." Ibn al-'Adim, Zubda I, 271 (Zug des
al-Basasiri nach Balis unter dem Jahr 448 h.), 273 (Obergabe von ar-Raqqa an Maru-< im
Jahr 449 h. olme Erwiilmung von al-Basasiri): "Dariiber hinaus folgte, daB Mu'izz ad
Daula [Tamall im Jahr 49 ar-Raqqa und ar-Rafiqa an Mani' ibn Sabib ibn Wa~b iiber
gab, weil es seinem Vater gehOrt hatte. (Wa-augaba z-ziyadatuft galika anna Mu'izza d
Daulati ft sanati tis 'in wa-arba lna saUama r-Raqqata war-Rafiqata ila Manl'i bni Sahibi
bni Wafliibini n-Numairiyi li-annahii kanat li-ablhi)". Mu'ayyad, Sira, 170; Ibn Saddad,
A'laq III, 76. Vgl. Ibn al-Mir, KamillX, 163,432. Rice (I 952b) 8Of.; Zakkar (1971) 150
152 diskutiert die Griinde fur den Zug nach Balis; Bianquis (1989) 565.

318 Sib~ ibn al-Gauzi, Mir'at, Ms. Arabe 1506, fol. 44r-v; iibers. Yazbeck, 109 (Mu
~arram 450); Ibn al-'Adim, Zubda I, 273f (Pii I-Qa'da 448); 'Azimi, Taril). cd. Za'riir,
343 (449 h.); Ibn ai-Apr, KamillX, 163 (pii I-J:Iigga 449 h.); Maqrizi, Itti'~ II, 235 (En
de I)u l-Qa'da 449). Zakkar (1971) 148-154, hier insbesondere ISO; Felix (1981) 122 (I)ii
I-Qa'da 449); Bianquis (1989) 566 (I)ii J-Qa'da 448); Bianquis, Th.: Mirdas. In: Er> VII,
119 (449 h.). Ibn al-'Adim gibt fur die Abdankung Tamals den I)ii I-Qa'da 448 an. Es
handelt sich urn einen Fehler, denn die Abdankung fur das Jahr 449 h. ist mit den anderen
historischen Nachrichten, wie dem Zug aJ-Basasiris nach Balis, in Obereinstimmung.

319 AI-Basasiri erhielt nach Sib~ ibn al-Gauzi, Mir'at, ed. Sevim, erhebliche Mittel aus
Agypten, 4 (mal min Mi~r), 6 (min Mi~r ilaim bi-mal kafir), 12 (a/-amwal al-warida
'a/aim min Mi~r [...] Jalafin alf dinar), 27 (den iq.fii' ar-Ral:tba mit einem Aufkommen
[irtijQ uhii] von 80 tausend Dinar und jiilirlichen Zahlungen von 60 tausend Dinaren aus
Agypten); iibers. Yazbeck, 46, 48,57, 110; I)ahabi, TiIriIJ 441-460, 37, berichtet einem
J:Iasan ibn Mu/.Jamrnad al-Qniili zufolge, daB Basasiri 500 tausend Dinare und Stoffe im
gleichen Wert erhielt. I)ahabi, Siyar XVIII, 313 (I Million Dinare); nach al-Maqrizi,
Itti'~ II, 232, (1,3 Millionen Dinare, 1,9 Millionen Dinar in bar ['ain] sowie fur 400 tau
send Dinar Ausriistung). Ibn ~fir, A!}bar al-ra~imiyin, 69 (die Geldsendungen an al
Basasiri sind eine Grund fur die Schwiiche des ra~imidischen Staates).

320 Zambaur (I914) 164-171 beschreibt einen Dinar al-Basasiris mit Nennung des Ka
Iifen al-Musta~ir billahs, und mit Nennung von Madlnat as-Salam datiertft sahr Rama
ljan 450. Das heillt, die Miinze wurde zwei Monate vor der in den Chroniken erwiilmten
Einnahrne der Stadt gepriigt. Vgl. zum chronologischen Ablauf Canard, M.: al-Basasiri.
In: El' I, 1073-1075. Es handelt sich urn eine politische Priigung vor der Einnahme der
Stadt selbst. Ein weiterer monatsdatierter Dinar von al-Basasiri stammt aus dem Mu/.Jar
ram 451/Feb.-Miirz 1059; Kazan (1983), Nr. 611; Sotheby's (2.13. Mai 2(01), Nr. 1035.



DIE HERRSCHAFT DER BAND NUMAIR III

Abb. 5: J:!arriin. Der Eingang des Palastcs von Manj' ibn Sabjb in Harran mit der
Bauinschri ft aus dem Jahr 45\ / I059-60. Aus Rice (\952b).
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Namen von al-Mustan~ir billah ausfiihren. ManI' ibn Sablb war die
herausragende Personlichkeit unter den numairidischen Anfiihrem. 1m
Gegensatz zu allen numairidischen Herrschern vor ibm 1iiBt sich bei
ihm ein Streben nach urbaner herrschaftlicher Reprasentation nach
weisen, welches iiber butba und sikka hinausging. Geld zur Finanzie
rung dieser Reprasentation stand dazu vennutlich aus fiitimidischen
Zahlungen zur Verfiigung. Doch der politische Wille scheint entschei
dender gewesen zu sein, da den Numairiden auch zu anderen Zeiten
betrachtliche Vennogenswerte aus P1iinderungen, Razzien sowie
LOse- und Schutzge1dforderungen zur Verfiigung standen. 1m Jahr
451/ I059-60 liell ManI' in l:Iarran den ehemaligen Tempel grollziigig
zu einer Zitadelle ausbauen. Es ist nach Jahrzehnten die erste nach
weisbare Bauaktivitat in den Diyar Mu~ (S. 111, Abb. 5).321 Nicht
nur in l:Iarran wurden Miinzen im Namen von Man" ibn Sablb a1s
Ausweis urbaner Herrschaft gepragt, sondem auch im wiedergewon
nenen ar-Raqqa im Jahr 450/1058-9. Es ist nach 49 Jahren die erste
nachweisbare Miinzemission in ar-Raqqa.

Revers, ZL in RE I
~J..ul~~i'l

~ rL.J.ll.>:"

18a. Dirham, ar-Raqqa, 450
ManI" a1-Mustan~ir billah
Avers, ZL in RE I

..J 0'- o·!\rL.i'1

~j..cJ1~I ill~

RL Avers: Qur'an 9,33. RL Revers:
~L......,.)J~ ~Y..rl~ r-A..J..u11~ '-:'~ ill1~

Aus dem Schatzfund von ar-Raqqa, Heidemann (1999b), 6 Exemplare, 2
Avers- und 2 Reversstempe1: (Ra91-GrMo-8l45; 3,68g; 20mm; 3h;
Stempel A-a), (Ra91-GrMo-8174; 1,99g; 17mm; 5h; Stempel A-a),
(Ra91-GrMo-8148; 1,81g; I7mm; Ih; Stempel A-a), (Ra91-GrMo-8146;
2,40g; 16mm; Ilh; Stempel B-a), (Ra91-GrMo-8147; 1,77g; 19mm;
Ilh; Stempel B-a), (Ra9 I-GrMo-8 I50; 1,78g; 18mm; 6h; Stempel B-b).

18b. Dirham, (ar-Raqqa), (450)
ManI" al-Mustan~irbillah
wie Nr. 18 nur ZL in doppelten Strichkreis
Aus dem Schatzfund von ar-Raqqa, Heidemann (I 999b): (Ra91-GrMo
8149; 3,99g; 2lmm; Ilh; Stempel C-c). Die Zuordnung nach ar-Raqqa
erfolgte aufgrund der gleichen Schriftaufteilung wie bei Nr. 18.

19. Dirham, (ar-Raqqa/l:larran), (4)5x?
ManI" al-Mustan~irbillah

321 Rice (1952b); Allen (1986) 35-46.
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Avers, ZL in RE I: Revers, ZL wie Nr. 18

* *
.) o·.~ ... 11t"L..~t

,;...Jl~'UJL,.

* ~ *
RL Av. nieht lesb. RL Rv.: (... )~ (...)
Aus dem Sehatzfund von ar-Raqqa, Heidemann (1999b): (Ra91-GrMo
8151; 1,80g; 18mm; 4h; Stempel D-d).
Nr. 19 liil3t sieh nieht sieher der Miinzstatte ar-Raqqa oder l:larran zuord
nen. Eine Produktion in l:larran ist aufgrund der Sehriftaufteilung des
Avers nieht ausgesehlossen (vgl. oben Nr. 14 bis 16); doeh gegen l:larran
und fur ar-Raqqa sprieht die Sehriftaufteilung des Revers.

1m Jahr 450/1 058-9 oder kurz danaeh begann ManI'" ibn Sablb mit
groJ3er Wahrseheinlichkeit, das reprasentativste Gebaude der Stadt,
die tabbasidisehe Versarnmlungsmoschee, zu restaurieren. 1m Jahr
1991 wurde ein Materialdepot und eine Werkstatt innerhalb des Mo
seheebezirkes ausgegraben, in der Kalksteine, Glasseherben, ge
brauehte Nagel, Eisenschlacke gelagert und zum Teil wohl auch wei
terverarbeitet wurden. Die Werkstatt konnte mit Hilfe eines Schatz
fundes (Nr. 18 und 19) in die Zeit unmittelbar naeh 450/1058-9 datiert
werden. Allerdings braehen die Arbeiten an der Versarnmlungsmo
schee wahrscheinlieh sofort mit der verlinderten politischen Lage naeh
Einstellung der fatirnidisehen Hilfszahlungen und der Niederschla
gung des Aufstandes von al-BasasirI irn Jahr 451/ I059 ab.322

Mit den Verteidigungs- und Reprasentationsbauten dokumentierte
ManI" daB er die Stadte unter seiner Herrschaft nicht nur als Objekt
fiskalischer Ausbeutung sah, sondem sich in ihnen aueh als Herrscher
reprasentieren woUte, wlihrend er zugleich die Fiihrung iiber die Be
duinen der Banii Numair ausiibte, die seine Maehtbasis bildeten.m

Nach der Ausschaltung der Mirdasiden konnte ManIt seine Position an
der Verbindungsstelle zwischen Irak und Syrien ausbauen, selbst dann
noch, als die pol itische Lage sieh in Kairo linderte. AI-BasasirI erhielt
naeh der Einnahme Bagdads keine weitere Unterstiitzung von Seiten
der Fatimiden mehr. Dies wurde spatestens im Gumada II 451/Juli-

322 Ausfiihrlich zum archiiologischen Befund Heidem8lU1 (I 999b). Moglicherweise
hiingt der Zusammenbruch des in der Nordostecke der Moschee abgetrennten Lagerge
biiudes und der Stop der vermuteten Restaurierungsarbeiten auch mit einem Erdbeben am
Samstag, dem 8. Sawwal 450/18. II. 1058 zusammen, dessen Zentrum wohl im Irak lag,
aber dessen Auswirkungen auch noch im Euphrattal zu spiiren waren; Sib! ibn al-(;auzl,
Mir'at, iibers. Yazbeck, 117. Jedoch hat man in I:farran die Bauarbeiten, nach Ausweis
der Bauinschrift, fortgesetzt.

323 Vgl. Rowton (1 973b) 202f.; (1974) 22. bezeichnet dies als dimorphic state.
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Aug. 1059 deutlich, als ein Bote al-BasasIJis aus Kairo zuriick mit lee
ren Handen wieder in Bagdad eintraf.324 Auch hatte Tugril Beg seinen
Bruder bei ar-Rayy im Rabi< I 451/April-Mai 1059 niedergenmgen
und war nun in der Lage, sich urn die Konsolidierung seiner Herr
schaft im Irak zu kiimmem.32S

Die Verbiindeten von al-Basasiri sahen, daB dessen Sache verloren
war. Schon zu Beginn des Aufstandes hatte der Verbiindete al
BasasIris, der <Uqailide Qurais ibn Badran, den <abbasidischen Kalifen
aus der Stadt Bagdad herausholen lassen und nach al-l:Iadi!a am
Euphrat bei Verwandten, den Banu Muharis, in Sicherheit gebracht.326

Spatestens im Gumada I 45l1Juni-Juli 1059 war Qurai§ ibn Badran in
Mosul zur butba fiir den seldschukischen Sultan zuriickgekehrt.327 1m
Faile eines emeuten Einmarsches der seldschukischen Arrnee Tugril
Begs wurde das Schlimmste fiir die kalifale Familie befiirchtet,328 da
her schmuggelte Abu Gana'im ibn M~allaban, ein Vertrauter (~ii~ib)

des 'Uqailiden,329 im Sa<ban 451/Sept.-Okt. 1059330 die engste Familie
des Kalifen mit samt dem Thronfolger und Enkel des Kalifen, dem
drei Jahre alten 'Uddat ad-Om Abu I-Qasim al-Muqtadi bi-Amrillah331

324 Sibt ibn al-(;auzi, Mir'at, ed. Sevim, 52; iibers. Yazbeck, 149.
m Sib! ibn al-(;auzi, Mir'at, ed. Sevim, 49f.; iibers. Yazbeek, 145-148, datiert den

Sicg von Tugril Beg auf die Zeit vor dem Samstag, Ende Rabi' I 451/15. 5. 1059. An die
sem Tag kam ein Bote bei al-Basasiri an, der Meldung iiber den Sieg maehte. Ibn al-A!ir,
Kamil IX, 444, gibt dieses Ereignis fUr Gumada II 45l/1uli-Aug. 1059 an. Der Text Ibn
al-Nirs beruht aber auf dem von Sib! ibn al-(;auzL Aueh die weiteren Ereignisse des Jah
res legen eine friihe Datierung nahe. Die Forsehungsliteratur folgt jedoeh der Datierung
von Ibn al-A!ir: Canard, M.: al-Basasiri. In: EI' I, 1074; Degener (1987) 71.

326 Sib! ibn al-(;auzi, Mir'at, ed. Sevim, 44; iibers. Yazbeek, 132; Ibn al-Azraq, Tan!},
ed. <Awa~, 157. Der Amir Muhari~ al-Badawi von al-l:Iadi!a starb im Jahr 499/1105-6;
Sibt ibn al-(;auzi, Mir'at, ed. Gamidi, 463.

327 Sib! ibn al-(;auzi, Mirat, ed. Sevim, 51; iibers. Yazbeck, 147, erwahnt einen Boten
Tugril Begs in Mosul, der Qurai~ ibn Badran fur die Riiekkehr zur l:;Iu!ba und Propaganda
(i 'adat al-bu.tba wad-da \"a lahu) im Namen Tugril Begs dank!.

328 Zum einen war der erste Einmarsch der Guzz in Bagdad 447/1055 noeh gut in Er
innerung, zum anderen hailte die seldschukische Ehefrau des Kalifen Arslanl.Jatiin den
Thronfolger und Kalifenenkel; vgl. Sib! ibn al-(;auzi, Mir'iit, ed. Sevim, 73; iibers.
Yazbeek, 176f. Zu Arslanl.Jatiin siehe G1assen (1981) 4Of.

329 Ibn al-A!ir, Kamil IX, 413.
330 Das Datum errechnet sieh aus der Angabe von Sib! ibn al-(;auzi, Mir'at, ed. Sevim,

73; iibers. Yazbeek, 177, daI3 die engste Familie aeht Monate naeh der Hinriehtung von
Ibn Maslama im Palast von Abu Gana'im ibn MuJ:1allabiin untergebraeht war. Vgl. Sib!
ibn al-(;auzi, Mir'at, ed. Sevim, 46; tibers. Yazbeek, 141f., tiber die Zuweisung eines Pa
lastes an die Kalifenmutter durch al-Basiisiri.

331 Lebensdaten: (;umada I 448/Juli-Aug. 1056 bis 487/1094. Hartmann, A.: al
Mu!<tadL in: EI' VII, 540-541. Ibn al-(;auzi, Munta~m, ed. Haidarabad VIII, 29If.; ed.
'Alii' XVII, 14; Sib! ibn al-(;auzi, Mir'iit, iibers. Yazbeek, 48; Ms. Arabe 1506, fol. 154r
(Angabe mit falscher Jahreszahl, Donnerstag, 8. (;umiida I 440 h.); Ibn al-Qalanisi, (:lail,
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aus der Stadt heraus zu einem Dorf namens al-Ijayal bei Singar. Als
Tugril Beg im Vii I-Qatda 451lDezember 1059 in Bagdad einzog, flob
auch Ibn Mul)allaban aus Bagdad und brachte den Thronfolger zu
ManIt ibn Sabib nach l:Iarran.332 Der Numairide Manit befand sich nun
auf dem Hohepunkt seines Prestiges und seiner Macht. Manit ver
suchte das Machtvakuum zu nutzen, sein Herrschaftsgebiet zu erwei
tern und sein Prestige als ein Beschiitzer des tabbasidischen Thronfol
gers auszuspielen. Ibn al-Mlr berichtet:

Und er ['Uddat ad-Din] ging mit ihrem [J:Iarriins] Fiirsten, Abu z-Zimam
Mani' ibn Wa!!iib an-Numairi, als dieser ar-Ra~ba anstrebte und
Qarqisiyii eroberte.333

Sib~ ibn al-Gauzi meldet, daB sich zu dieser Zeit ar-RaJ:1ba nocb in der
Hand des Sohnes von al-BasaslrI befand und die umgebenden Dorfer
(sawiid ar-Ra~ba) von den Banii Saiban334 gepliindert wurden.335 Die
Razzia von ManIt ibn Sabib und die Pliinderungen der Banii Saiban
stehen wahrscheinlich in einem engen Zusarnmenhang, da die Banii
Saiban auch an anderen Stellen zusammen mit den Banii Numair ge
nannt werden.336 Die folgende Vennablung von ManI(s Tochter mit

206; Ibn al-Mir, Kamil lX, 435; X, 155f.; Ibn al-A!ir, Bahir, 13; pahabi, Siyar XVlIl,
318-324.

332 Quellen, Anm. 338. Ibn al-Azraq, Taril.!, ed. 'Awa<;!, 153f., I58f., 195, beriehtet
eine unabhiingige Version, naeh der a~-pabira zusammen mit der Sayyida, bier seine
Multer, naeh Mayyafiiriqin an den Hof von Na~r ad-Dawa kam, der sie insgeheim naeh
Amid bringen lieB. Mit a~-pabira, der zu dieser Zeit schon tot ist, ist jedoeh wohl sein
Sohn und Thronfolger Ibn pa1]ira gemeint. Vermutlieh spiegelt sieh in dieser Geschiehte
mehr die Bedeutung von Mayyafariqin und Amid als Zufluehtsort von FliiehtJinge vor al
Basasiri wider, geschildert dureh eben den Lokalhistoriker Ibn al-Azraq, als eine tatsiieh
liehe Begebenheit. 1m Gegensatz zu der von Ibn al-Cauzi und anderen beriehteten Ver
sion, gibt es keine iiberpriifbaren Paralleliiberlieferungen. Aueh bei Sib~ ibn al-Cauzi,
Mir'at, ed. Sevim, 74. Zur Quellenproblematik siehe aueh Ripper (2000) 165f.

333 Ibn al-A!ir, Kamil X, 7 (Wa-sara ma(~ahibiha Abiz-Zimami Mani~ bni Wa!Jiibini
n-Numairiyi flina q~ada r-Raflbata wa-fatafla Qarqisiya). Rice (1952b) 81.

334 Zu den Banu ~aiban: Bianquis, Th.: Shayban. In: Ee IX, 391f. VgI. Miskawaih,
Tagarib n, 398f., 412 (Banu ~aiban im zab-Gebiet); iibers. V, 437f., 451f. Sibt ibn al
Cauzi, Mir'at, cd. Sevim, 6; iibers. Yazbeck, 48 (Razzien der Banii ~aiban im Gebiet von
Bagdad im Rabi' n 448/Juni-Juli 1056); ed. Sevim, 58; iibers. Yazbeek, 155 (Pliinderung
des Trosses von al-Basasiri).

335 Sib~ ibn al-Cauzi, Mir'at, ed. Sevirn, 68; iibers. Yazbeck, 167. Die Naehrieht yom
Einzug Tugril Begs in Bagdad erreiehte ar-~ba am Sonntag, dem 21. Pii 1-l:Iigga
451/30. I. 1060. Ibn al-Basasiri (gest. 459/1066-7; Sib~ ibn al-Cauzi, Mirat, Ms. Arabe
1506, fol. 109r-v) versuehte, wenngleieh erfolglos, die Banii ~aiban noeh zu verdingen,
ihn naeh Balis zu eskortieren. Am 25. Pii 1-l:Iigga 451/3. 2. 1060 wurde Ibn al-Basasiri
aus ar-Ra~ba ausgesperrt und lraf schieBlieh - seinerseits gepliindert dureh die Banii
~aiban - in Balis ein. Die Stadt ar-RaJ:1ba entschloB sieh zur bu.tba fur Tugril Beg und den
'abbasidischen Kalifen. Geschiitzt wurde die Stadt durch persische Truppen.

336 Ibn al-'Adim, Zubda II, 80; Ibn al-Qalanisi, pail, cd. zakkar, 185.
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dem <abbasidischen Thronfolger, der allerdings noch ein kleines Kind
war, bildete einen reprasentativen Hohepunkt in der politischen Bio
graphie von Mani< ibn Sabib. Nachdem der Kalifwieder mit seldschu
kischer Unterstiitzung in Bagdad residierte, schickte Mani< den Kali
fenenkel mit groBen Ehren zuriick. Am Dienstag, dem 9. Gumada I
452/13. 6. 1060, zog <Uddat ad-Din zusarnmen mit seiner Mutter der
Armenierin Urguwan (gest. 512/1118-9)337 und seiner GroBmutter, die
den Thronfolger offenbar begleitet hatten, in Bagdad ein. An der
Spitze des Zuges befand siehjener Ibn M~allaban.338

Nach der Niederlage von al-Basasiri vernel Macht und Prestige der
Hi!imiden in Nordsyrien und der Euphratregion. Doch damit entfiel
fur die Fa!imiden nieht die strategische Notwendigkeit, ihre Oberho
heit iiber die Region bis nach ar-R~ba zu sichem, urn ein weiteres
Vordringen der Seldschuken zu unterbinden. Dies betraf insbesondere
ihre Oberhoheit iiber die BanO Kilab, denen aufgrund ihrer Schweifre
gion zwischen Aleppo und ar-R~ba eine Schliisselfunktion in der
fli!imidischen Strategie zukam.

Mani< ibn Sabib sandte einen Brief an Tugroil Beg nach Hamag,fm,
der zusarnmen mit einer Delegation aus Bagdad dort im Jahr 453/1061
eintraf. Darin berichtete Mani<, daB er mit der Nennung der Fa!imiden
in der !;u!ba in I:Iarran und ar-Raqqa aufgehort habe und er im Frei
tagsgebet nun den <Abbasiden und den Sultan nennen wiirde.339 Wahr
scheinlich fand der Wechsel in der !;u!ba schon zuvor im Jahr 451/
1059 oder 452/1060 statt oder zur gleiehen Zeit mit dem Seitenwech
sel der <Uqailiden oder der Heirat seiner Tochter mit dem <abbasidi
schen Thronfolger. Die Machtstellung von Mani< verne1jedoch nach
diesen Ereignissen rascho Es gibt keinen Hinweis darauf, daB sich
seine Verbindung mit dem <Abbasidenkalifat in irgendeiner Weise
ausgezahlt hatte.

337 Zur Biographie: Ibn al-(Jauzi, Munta+am, 00. Haidarabad VIII, 291; ed. 'A!A' XVI,
164 (Laqab Qurrat af- ~in); Sib! ibn al-(Jauzi, Mirat, 00. Jewett, 46; 00. Haidarabad
VIII, 74; Ms. AraOO 1506; foJ. 154r; ed. GiiInidi, 226 Anm. 6 (weitere Quellen), 662f. 0

338 Flucht und Riickkehr des 'abbiisidischen Thronfolgers: Ibn al-(Jauzi, Munta+am,
ed. Haidarabad VIU, 215f. (Datum des Einzuges), 291f. (al-Muqtadi); 00. 'AW XVI, 6Of.,
164; Sib! ibn al-(Jauzi, Mirat, ed. Sevim, 72-74; iiOOrs. Yazbeck, 176-178; Ms. AraOO
1506, foJ. 154r. Ibn al-MIr, Kiimil X, 6f. (Venniihlung mit der Tochter Maru-<s), 66f.;
Qahabi, Tiirib 461-470,29; Qahabi, Siyar XVIII, 319. Rice (1 952b) 81.

339 Sib! ibn al-Gauzi, Mirat, Ms. AraOO 1506, foJ. 73r-v; 00. Sevim, 77f. Rice (I 952b)
81 vermutete einen Wechsel in der bu.tba, hatte aOOr noch keine Belege dafiir; Ripper
(2000) 85. Zu den Umstiinden dieser Delegation, die eOOnfalls Abgeordnete des Kalifen
und von Qurais ibn Badriin umfaBte, vgJ. Makdisi (1970) 266f.
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In Nordmesopotamien gewannen die Mirdasiden wieder an Macht
und Einflu13. ManIt und die Banii Nurnair wurden in die Machtldimpfe
urn die Herrschaft in Aleppo hineingezogen. Auch die Banii Kilab
versuchten sich von den Fatimiden zu trennen. Asad ad-Daula tAtlya
ibn ~al~ gelang es im ~afar 452/Marz-April 1060, ar-Ral:tba wieder
einzunehmen. Dort fielen ibm aile Schatze und Waffen in die Hande,
mit denen die Fiitimiden al-Basasirl ausgeriistet hatten.340 Die Bevol
kerung hatte inzwischen die Oberherrschaft von Tugril Beg anerkannt.
Auch tAtlya sandte einen Vertrauten nach Bagdad aus Furcht vor ei
nem seldschukischen StoBtrupp gegen ar-Ral:tba, urn sich zu unterwer
fen. Er liel3 das Freitagsgebet im Namen des tabbasidischen Kalifen zu
halten. Er bat urn einen Ehrentitel (/aqab) und Ehrengewander. Die
Fatimiden in Agypten erfuhren tiber den Wechsel durch ihren Gou
verneur von Aleppo. Sie setzten die rivalisierenden Banii Kalb in Be
wegung, damit sie in das Gebiet der nordsyrischen Banii Kilab einfie
len. Daraufhin machten die Banii Kilab von sich aus das Angebot,
Geiseln zu stellen und das Problem tAtlya und der Oberherrschaft in
ar-Ral:tba selbst zu losen, darnit sich die Banii Kalb aus Nordsyrien zu
riickzieht; anderenfalls drohten sie mit einem Aufstand ('i~yiin). Das
Angebot wurde ausgeschlagen. Die Sayyida tAlawlya341 mobilisierte
die Kilab und zusatzlich Gruppen der Banii tUqail, der Saiban und der
ljafaga, die bei den Kilab lagerten. Zusanunen mit tAtlya, der von ar
Ral:tba gekommen war, griffen sie die Stiidtel:lim~ und l:Iarnah an,
zerstorten die Stadtmauem und pliinderten die beiden Stadte. Beide
Orte gehorten zu den Distrikten der Banii Kalb. Botschaften aus
Agypten versuchten tAtlya zu versohnen (bi-sti ~iifihl).

Wahrend tAtlya mit schliel3lich den Fiitimiden Frieden schlol3, ver
suchte die Sayyida tAlawlya die Stadt Aleppo fur ihren Sohn Mal:tmiid
ibn Na~r zu gewinnen. Mit Hilfe von stiidtischen A1).da!-Milizen
konnten die Banii Kilab in die Stadt eindringen, wahrend die Zitadelle
in der Hand des ratimidischen Gouvemeurs blieb. Ma~iid liel3 in
dem einen Monat seiner Herrschaft in Aleppo, vom Montag, Anfang

340 Eroberung von ar-Ra~ba durch ~.tiya: Ibn al-'Adim, Zubda I, 275; Ibn al-Qalanisi,
Qail, ed. Amedroz, 90; ed. Zakkar, 151; Sib! ibn al-Gauzi, Mir'at, ed. Sevim, 71; fibers.
Yazbeck, 175, und Ms. Arabe 1506, fol. 69r-v; fibers. Yazbeck, 178f.; Ibn al-A!!r, Kamil
IX, 163 (ohne konkrete Datwnsangabe) X, 8; ed. Beirut X, 12; 'A~imi, Tiirib, ed. za'n:ir,
344; Ibn al-'Adim, Bugya III, 1350; Qahabi, Duwal, 232; fibers. Negre, 8; pahabi, TiirU]
441-460,375; Qahabi, '!bar HI, 227; al-Qa<;Ji ar-Rasid. paba'ir, 195f.; fibers. Qaddumi,
201; zakkar(1971) 155f.

341 An dieser Stelle gibt Sib! ibn al-Gauzi, Mir'at, Ms. Arabe 1506, fol. 69v, nur [uitiin
an, doch mit groBer Wahrscheinlichkeit ist die Sayyida 'Alawiya gemeint.
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Gurnada II 452/3. 7. 1060 bis Montag, dem 7. Ragab 452/7. 8. 1060,
die !Ju!ba im Namen des 'abbasidisehen Kalifen halten. Fa~imidisehe

Truppen wurden zusammen mit Banii Kalb unter Fiihrung von Na~ir

ad-Daula Abu Taglib al-l:Iusain ibn l:Iamdan gegen Aleppo entsandt.
'A~iya verbiindete sich mit ihnen. Ais die Sayyida 'Alawiya und MaQ
mud sahen, daB Aleppo nieht zu halten war, flohen sie. N~ir ad-Daula
wurden die Stadttore geOffnet, doeh lieB er einige Viertel der Stadt
pliindem. Er besehloB die Banii Kilab zu verfolgen und anzugreifen.
'A!iya riet ibm abo Mit N~ir ad-Daula verbiindeten sich nun Gruppen
der Banii 'Uqail, Ijafaga und Saiban. Trotz militariseher Ubermaeht
wurde N~ir ad-Daula von den Beduinen der Banii Kilab am Mittwoeh
Ende Ragab 452/30. 8. 1060 bei al-Funaidiq342, spater Tall Sul~an ge
nannt, gesehlagen und gefangengenommen. 'A~iya hatte sich zum
Zeitpunkt der Sehlaeht naeh Aleppo begeben. Am Donnerstag, dem 1.
Sa'ban 452/31. 8. 1060, wurde ibm die Stadt von fa~imidisehenTrup
pen iibergeben. Nun riickte MaJ:tmiid heran. Er besiegte 'A!iya und
nahm die Stadt Aleppo am nachsten Tag, Freitag, 2. Sa'ban 452/1. 9.
1060, emeut em. 'A!iya zog sieh zuriick nach ar-RaQba. Die Zitadelle
wurde MaQmiid nur wenig spater iibergeben. Mit anderen hochrangi
gen Amrren wurde N~ir ad-Daula auf der Zitadelle gefangenge
setzt.343 Tamal, den die Fa~imiden mit iq!ii's in Palastina entschadigt
hatten, wurde unter gewandeltem politisehen Vorzeiehen nun zum
Gouvemeurspratendent der Fa~imiden fur Aleppo. Er maehte seinem
Neffen MaQmiid die Herrsehaft in Aleppo mitten im Winter, im I)ii 1
l:Iigga 452/Dez. 1060-Jan. 1061, streitig. MaQmiid rief seinen Onkel
Mani' ibn Sablb urn Entsatz an. Dieser sab sich vermutlich aueh dureh
eine mogliehe Herrsehaft seines Widersachers Tamals in Aleppo be
droht. Er riickte mit den Banii Nurnair naeh Aleppo vor. TarnaI zog
von Aleppo abo Mani' blieb zwanzig Tage bei MaQmiid zu Gast und
wandte sich, nachdem der Konflikt gelost sehien, im MuJ:tarram

342 Yaqut, Buldan III, 630f., erwiihnt insbesondere die Schlacht bei al-Funaidiq.
343 Kriege urn den Besitz Aleppos: Die beiden wichtigsten Berichte stammen von Sibt

ibn al-Cauzi und Ibn al-'Adim. Sib! ibn al-Cauzi, Mir'at, Ms. Arabe 1506, fol. 69r-v;
iibers. Yazbeck, 178-181 (im Zentrwn stehen 'Apya und Ia!imidische Truppenbewegun
gen. Er gibt fUr die Herrschaftsiibemahrne Mat)miids in Aleppo den Monat Ragab an.
Dies bezieht sich vermutlich auf die ScWacht bei Funaidiq und Mal.unuds zweite Herr
~chaftsperiode in Aleppo); Ibn al-'Adim, Zubda I, 274-280 (konzentriert sich auf Ma~
mud ibn Na~r und die Ereignisse in Aleppo; Ibn al- 'Adims Datumsangaben sind hier
iibemommen worden); Ibn al-Mir, KiimillX, 163f.; X, 7f.; I;?ahabi, 'lbar Ill, 227; Maqri
zi, Itti'a~ II, 260f. (ScWacht bei Funaidiq, 12. Sa'ban 452/11. 9. 1060). Nach Ibn Muyas
sar, AlJbar, 21f., war der formale Grund fUr die Entsendung von Na~ir ad-Daula die Ab
setzung der butba fUr al-Mustan~ir billah (Ii-agl qat' bu.tbat al-Musta~r).
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453/Jan.-Feb. 1061 heimwarts nach l:Iarran. ManI( hatte sich - so Ibn
al-(AdIm - mit N~ir ad-Daula angefreundet.344 Er empfahl, die Ill!imi
dische Geisel mit Ehrenbezeugungen nach Agypten zu schicken. Dies
geschah noch im Jahr 453/1061.345 Malpniid zog danach in Richtung
al-ijaniiqa, was zwischen ar-Raqqa und ar-Ra1)ba arn Euphrat gelegen
war, urn Beduinen fur den kiinftigen Konflikt mit Tarnal und den Fa!i
miden zu sammeln.346 Doch sofort nach der Abreise von Malpniid
riickte Tarnal wieder nach Aleppo vor, schlug M~iid und bemach
tigte sich Ende ~afar 453/Ende Man 1061 der Stadt. l:Iusam ad-Daula
ManI' ibn Muqallad ibn Kilmil ibn Mirdas, einer der FUhrer der Banii
Mirdas, an den sich Ma1)miid in dieser Situation gewandt hatte, ver
mittelte zwischen Ma1;uniid und Tarnal. Ende RabI( I 453/April 1061
wurde der Frieden (.~uIM in Aleppo bekraftigt. Malpniid ibn Na~r ging
zu seinem Zeltlager (~illa), das sich nach Ibn al-AlIr bei den Banii
Nurnair bei l:Iarran befand.347 Somit war die fa!imidische Oberhoheit
tiber Aleppo, das Euphrattal und wahrscheinlich auch tiber das RaJ:tba
von (A!Iya formal wieder hergestellt, nichtjedoch tiber ar-Raqqa.

Nachdem Tarnal in Aleppo wieder FuI3 gefaJ3t hatte, schickte er im
Sa(ban 453/Aug.-Sept. 1061 zu seinem Bruder (A!Iya ibn ~aIi1) Boten
aus, urn den ehemals mirdasidischen Besitz in Nordmesopotamien von
ManI( ibn SabIb wiederzugewinnen; denn der Konflikt zwischen
ManI( ibn SabIb und Tarnal bestand fort. Der Edition zufolge solite
ManI( ibn SabIb aus ar-Ra~ba verdrangt werden.348 Doch war (A!Iya

344 Ibn al-'AdIm, Zubda II, 280 ([ ...]fa-,I".tan 'ahu Mani'u blli Wa[!ab).
345 Ibn al-'AdIm, Zubda II, 283. Sib! ibn al-(;auzi, Mir'at, Ms. Arabe 1506, fol. 7Ov;

iibers. Yazbeck, 181, besagt, daB Tarnal es war, der Na~ir ad-Daula freiliel3. Da an dieser
Stelle sich Sib! ibn al-(;auzi sehr swnmarisch faBt, kann dem ausfiihrlicheren Bericht von
Ibn al-'AdIm eine hOhere Glaubwiirdigkeit zugebilligt werden.

346 Ibn al-'Adim, Zubda I, 283 (Mal,uniid zog nach al-I:laniiqa, urn Beduinen gegen
seinen Onkel zu sammeln; wa-siira Malrmiidun Uii I-ljiinuqati li-yagma'a 1- 'araba 'alii
'ammihi). Bianquis (1989) 572f., liest falschlich stattdessen al-Hanuta bei Ibn al-'Adim.

347 Ibn al-'Adim, Zubda I, 282-286; Ibn al-A!ir, Kamil IX: 164 ([...J und er ging zu
seinen Onkeln miitterlicherseits, den Banii Nurnair in l:IarrCin; [... Jfa-ma~ii Ua abwiilihi
Bani Numaira Uii l:farriina); X, 7; Abii l-Fida', Mu1)ta~r II, 142; Ibn al-Wardi, MuUta~
1,451; Qahabi, 'Ibar 111,275,283. Zakkar (1971) 16If.; Bianquis (1989) 572f.. Vgl.
'A?imi, Tanl.l, ed. zaTIi.r, 344. Mal,uniids Zeltlager befand sich bei l:Iarran. Dies wird in
direkt dadurch bestiitigt, daB er spiiter aus dem Zeltlager seiner Mutter gegen Aleppo zog
(min ai-trilla bi-ummihi as-Sayyida); Ibn aI·'Adim, Zubda I, 286.

348 Ibn al-'Adim, Zubda I, 286 (Und die Beziehung zwischen Man!' ibn Watl3b und
Tarnal verschlechterte sich. Man!' war in ar-Rahba. So schickte Tarnal seinen Bruder
Asad ad-DauJa 'A!iya ibn $alil,l im Sa'ban 453,~ ManI' aus ihr zu ~ertreiben; wa-fasada
ma baina Mani'i blli Wa[!iibin wa-baina Tamal. Wa-kiina Mani~1 bir-RaJ:Wa, fa-sayyara
Tamalu abahu Asada d-Daulati 'A.tiyata blli ~iili!rin fi Sa 'biina min sanati !Olapn wa
bamsina wa-arba 'imi 'atin li-daf'i Mani'a 'anhii). Ar-Ralrba fUldet sich klar lesbar in der
zugrunde liegenden Handschrift der Bibliotheque National, MS. Arabe 1666, fol. 79v.
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schon im Besitz von ar-R~ba. Vermutlich handelt es sich hier run
eine Verlesung von ar-Raqqa.349 Diese Lesung entspriiche auch der
politischen Situation, da ar-Raqqa den Konfliktherd zwischen den
Mirdasiden und Nrunairiden darsteJIte. Mit erneutem Riickhalt in der
GazIra rebellierte (~a) 'A!Iya jedoch gegen seinen Bruder Tarnal, der
schon im Jahr 449/1058 die Zelte von 'A!lya iiberfallen, gepliindert
und verbrannt hatte.3~O Auch Mahmiid ibn Nasr, der im Biindnis mit
Manl' ibn Sablb stand, forderte Tamal erneut beraus. Er zog aus dem
vermutlich im Ballb-Tal gelegenen Zeltlager seiner Mutter 'Alawlya
(min ai-billa bi-ummihi as-Sayyida) aus, vereinte sich mit 'A!lyas
Leuten und marschierte gegen Aleppo. Doch der Matriarchin des nu
mairidisch-mirdasidischen Klans as-Sayyida 'Alawlya, die mit der
Selbstbezeichnung ,,Herrin meines Voikes"3~1 bekannt war, gelang es
erneut, einen Ausgleich zwischen ihrem Mann Tarnai, ihrem Sohn
M~iid und ihrem Bruder Manl' zu vermitteln, dessen genauer In
halt in den Quellen nicht genannt wird.352

Manl' ibn Sablb starb, Sib! ibn al-Gauzi zufolge, in der Nacht zurn
Donnerstag, dem 23. Grunada II 454/4.7. 1062 an einem epileptischen
Anfall (a~-~arC).353 Kurz darauf, im l)ii l-Qa'da 454/Nov.-Dez. 1062,

Gegen die Glaubwiirdigkeit dieser Information, daB ManI' zu diesem Zeitpunkt im Besitz
von ar-Ral.iba war, gibt es deutliche chronologische Vorbehalte. Es ist fraglich, ob Mani'
im Jahr 453/1061 iiberhaupt ar-Ral.iba in Besitz haben kOllllte. Der klaren Aussage bei Ibn
al-'Adim ist entgegenzuhalten, dal3 ManI' ibn Sabib zu dieser Zeit in eben jene Kiimpfe
urn Aleppo eingriff, wahrend 'A~iya sich seit Sa'ban 4521Aug.-Sept. 1060 nicht mehr in
Aleppo aufhielt und sich auch, nach den bekallllten Quellen, an den folgenden Kiimpfen
zwischen Tarnal und Mal.imiid nicht beteiligte. Schon im ~afar 4521Miirz-April 1060 hatte
'A~iya selbst ar-RaJ:1ba wicder eingenommen. Dariiber hinaus ist nicht bekannt, daB ManI'
jemals im Besitz von ar-Ral.iba war. Vgl. Bianquis (1986) 575.

349 Verlesungen von ar-Raqqa sind in Editionen und Ubersetzungen zu beobachten:
Vgl. Sib~ ibn al-(;auzi, Mirat, Ms. Arabe 1506, fol. 28r (ar-Raqqa); cd. Sevim, 22 (ar
Raqqa); libers. Yazbeck (ar-Ra~ba) 90. VgI. Anm. 317.

350 Verbrellllung der Zelte 'A~iyas: Mu'ayyad, Sira, 170. VgI. zakkar (1971) 151-153.
3~1 In A.gypten n8llllte sie sich selbst so in flktiven Gespriichen mit dem Kalifen:

sayyidat qaumi; Ibn al-'Adim, Zubda I, 267 (im Jahr 44211050-1); II, 23 (im Jahr 463/
1071).

352 Ibn al-'Adim, Zubda I, 286; Ibn al-A!ir, Kamil IX, 164; pahabi, Tan1) 441-460,
280. zakkar (1971) 163; Bianquis (1989) 575. Spater, im Jahr 454/1062, als es zum Krieg
zwischen Tarnal und den Byzantinem und zur Schlacht bei ArtaI.i kam, kiimpfte 'A~iya

schon auf der Seite von Tarnal; Sib~ ibn al-(;auzi, Mirat, Ms. Arabe 1506, fol. 82v-r; vgl.
dazu ohne die Nellllung von 'A~ya; Ibn al-'Adim, Zubda I, 286f.

353 Sib~ ibn al-(;auzi, Mirat, Ms. Arabe 1506, fol. 87v; pahabi, TariI) 441-460, 373
«(;urnada II 454 und Ursache). Nach Rice (I952b) 82 auch bci as-Safadi, BM Ms. Add.
23.359, fol. 26r (454 h.), und pahabi, BM Ms. Or. 50, fol. 5Ol. Ri~ gibt auf der Grund
lage des pahabi-Manuskriptes als Todesdatum Gurnada I 455 an. Diese Angabe geht ver
mutJich auf einen Lesefehler zuriick. In der Edition des pahabi-Textes von Tadmuri wer
den keine Varianten angegeben.
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verstarb aueh sein Gegner Tarnal. Sib! ibn al-GauzI besehreibt ihn als
den reiehsten Mann Aleppos. Uberrasehend hatte er 'A!lya zu seinem
Naehfolger in Aleppo designiert.m Die Herrsehaft Manl's steht fur
den Willen des Herrsehaftsklans der Banii Numair, die Stiidte nieht
nur finanziell auszubeuten, sondem sich ebenfalls als Herrseher in ih
nen zu reprasentieren. Ausdruek davon sind nieht nur seine weitrei
ehenden politisehen Aktivitiiten, sondem aueh seine BaumaBnahmen
in J:larran und in ar-Raqqa. Manl' folgte darin vennutlieh dem Vorbild
des Mirdasidenklans der KiHib-Beduinen in Aleppo.m Wie 25 Jahre
zuvor, wiihrend des fii!imidiseh-byzantinisehen Krieges, wurde in der
Zeit Manl's den Numairiden dureh ihre enge Verbindung mit den Fa!i
miden eine politisehe Rolle und Prestige zugewiesen. Manl' war der
letzte wirklieh namhafte numairidisehe Amlr. Naeh seinem Too fehlte
den Banii Numair eine einigende starke Fiihrung.

IV.6. Das Ende der numairidischen Herrschaft im Balib-Ta/ und
turkmenische Razzien

Fiir das Jahrzehnt naeh dem Too von Manl' ibn Sablb berichten die
Iiterarisehen Quellen iiber die Numairiden fast ausehliel3lieh nur noeh
als Kollektiv im Zusamrnenhang mit den Naehfolgekampfen der Mir
dasiden in Nordsyrien. Einzelne Numairiden, wie die von Sariig und
Qal'at Ga'bar, werden zwar gelegentlieh erwahnt, doeh nieht als Amir
Bani Numair, sondem als Besitzer fester PHitze. 1m Jahr 457/1064-5
ging der Siiden des Tales mit ar-Raqqa an den Mirdasiden 'A!lya ver
loren; dann im Jahr 46411071-2 wurde die Stadt von dem 'Uqailiden
Amtr Muslim ibn QuraiS eingenornmen. Das nordliehe BalIl].-Tal blieb
aber numairidisehes Riiekzugsgebiet. Diese Situation veranderte sich
Ende der fiinfziger Jahre. Aus Zentralasien kommend begannen die
turkmenisehen Seldsehuken die Kemlander des islamisehen Reiehes
zu erobem. 1m Jahr 447/1055 eroberte Tugril Beg Bagdad. Ab dem
Jahr 458/1066 wurde die Region von l:Iarran, Sariig und ar-Ruha'
Durehzugs- und Aufmarsehgebiet von seldsehukisehen Heeresgruppen
und turkmenisehen Stiimmen auf dem Weg von den Diyar Bakr in

354 Sib! ibn al-(Jauzi, Mir'at, Ms. Arabe 1506, fol. 86v (agna ahf Jfafab bi-mtifihi). Ibn
al-'Adim, Zubda 1,288 (Todesdatwn und Designation von 'A!iya); Ibn al-Mir, Kiimil IX,
164; X, 15. zakkar(l97I) 165. VgI. Anm. 352.

m VgI. zu den Bauaktivitiiten unter dem Mirdasiden Tarnal ibn ~ali\.J in Aleppo wiih
rend der 430er/l 040er Jahre: Ibn al-'Adim, Zubda I, 263; Ibn Saddad, A'laq lI/1, 17, 20£.
Eine spiitere Inschrift aus dern Jahre 465/1072-3 weist auf die Bauaktivitiiten von Mah
mud ibn Na~r ibn ~1i\.J hin: RCEA VII, 188, Nr. 2699. Sonstige Erwiihnung rnirdasid'i
scher Bauaktivitiiten: Ibn Saddad, A'laq 111,24,29.



122 KAPITEL ZWEI

Riehtung Nordsyrien. Das seldschukische Heer emalute sich vom
Land. SHidte und ihre Umgebungen erlitten eine Folge von Pliinde
rungen und Massakem. Die Nachfolger von Manl( ibn Sablb in l:Iarran
und ar-Raqqa sind unbekannP56

numairidische Amlre ?
in Harriin vom 23. Gumadii II 454/4. Juli 1062 bis 474/1081-2
in ~-Raqqa 23. Gumadii II 454/4. Juli 1062
bis nach Mitte Rama9iin 457/etwa 20. August 1065

Nur ein indirekter EinfluI3 Agyptens auf Nordsyrien sowie auf Nord·
mesopotamien ist aus den literarischen Quellen zu dieser Zeit ables
bar. Erst im Jahr 457/1065 griffen die Fa!imiden wieder in die mir
dasidischen Nachfolgekampfe urn Aleppo ein. Da Manl( ibn Sablb im
Jahr 45211060-1 die bu!ba im Namen des (Abbasiden hielt, ist ebenfall
nieht belegt, ob er oder seine Nachfolger die (abbasidische iju!ba in
ar-Raqqa und l:Iarran beibehielten, oder ob man zur Anerkennung der
Oberhoheit der Fa!imiden zuriickkehrte.

M<iQmiid ibn Na~r, der seine Zeltlager vermutlich nocb immer im
nordlichen BaIIb-Tal hatte, versuchte nach seiner eigenen Vertreibung
aus Aleppo in den Folgejahren mehrmals, (A!lya aus Aleppo zu ver
driingen.3S7 Dies ge1ang ibm schliel3lich im Jahr 45711065 mit Hilfe
der bei Aleppo lagemden Turkmenen, mit denen sich (A!lya iiberwor
fen hatte, und mit Hilfe der ihn, MaQrniid, weiterhin unterstiitzenden
Banii Nurnair. Erwahnt sei nur, daB zuvor die Banii Nurnair eben jene
Turkmenen, mit denen sich MaQrniid verbiindete, ausgepliindert hat
ten.3S8 Nach einer dreimonatigen Belagerung zog Ma~iidmit fa!imi-

356 Der VoJlstiindigkeit halher sei auf einen Dinar im Namen des fiirimidischen Kali
fen al-Mustan~ir bilHili mil der Jahresangahe 426 h. (!) und der Angabe ar-Raqqa in der
Slg. Shamma im Ashmolean Musewn, Oxford, (3,70g; 21mm) hingewiesen. Es handelt
sich wn den Miinztyp, der auf heiden Seiten wn den zentralen Punkt eine dreizeilige In
schrift zwischen vier konzentrischen Strich1creisen aufweisl. Die Jahreszahl ist als 426 h.
zu lesen. Es handelt sich wn ein fiktives Datwn, denn der Herrschaftsantritt von al-Mu
stan~ir war erst im Jahr darauf. Auch die Fiktivitiil des Miinzstiittennamens ist in Betracht
zu ziehen. Der Name von al-Mustan~ir iSI aufgrund eines Doppelschlages nichl deutlich
lesbar, doch spricht auch der Stil der Miinze fUr dessen Regierungszeil. Da derzeil numis
matische Paralleliiherlieferungen sowie Hinweise in den QueJlen fehlen, ist jegliche poli"
lische Interpretation der Priigung problemalisch. Auch die Authenzitiil der Miinze ist
zweifelhaft. Fiir al-Mustan~ir billiih wurde dieser Miinztyp in der Miinzstiitte Kairo (Mi~r)

von 440 h. bis 473 h. gepriigt und in Alexandria von 464 h. bis 474 h. Der nachfolgende
Miinzlyp wurde in Alexandria schon 473 h. eingefillu1. Dieser Miinztyp wird ebenfaJls in
Syrien in den Miinzstiitten Tarabulus, :;;iir, Tabariya, Filas!ln und 'Akka in den Jahren
441 h. bis 456 h. und 458 h. gepriigt.

357 zakkar (1971) 165-169.
358 Sib! ibn al-Gauzi, Miral, ed. Sevim, 122; Ibn al-'Adim, Zubda I, 295. Ripper

(2000) 101.
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discher Billigung am Samstag, Mitte RamaQiin 457/20. 8. 1065, in die
Stadt Aleppo ein. Das Friedensabkommen sah vor, daB <NIya die Ort
schaften ar-Ral:tba, A<zaz, Manbig und Balis sowie aIle Domanen
(~iyii C) ostlich und nordlich von Aleppo zugesprochen bekam. Darauf
hin zog <AtIya abo Auf dem Weg nach ar-Ral:tba nahm <AtIya - wahr
scheinlich vertragswidrig - die Stadt ar-Raqqa ein.m Dies kam einer
emeuten Verdrangung der Banii Numair aus dem siidlichen BalIl]-Tal
und aus der Region des mittleren Euphrats gleich. Bei den folgenden
Auseinandersetzungen und einer wiederholten Bestatigung des Tei
lungsvertrages - mit Hilfe der Vermittlung flitimidischer Diplomatie 
zwischen Malpniid und <NIya im Jahr 459/1066-7 wurde letzterer als
Herr von ar-Ral:tba, Balis, ar-Raqqa und dem Euphratgebiet be
stimmt.360

Asad ad-Daula 'Apya ibn ~aIi~ ibn Mirdiis
in ar-Raqqa
nach nach Mitte Ram~an 457/etwa 20. August 1065 bis 464/1071-2

Jedoch erodierte die flitimidische EinfluBzone weiter. 1m RabIe II
460/Feb.-Miirz 1068 traf in Bagdad die Siegesmeldung des sunniti
schen <UqailidenamIrs Muslim ibn Qurais iiber die Banii Kilab und
deren Vertreibung aus ar-Ral:tba ein. 361 Die politischen Verhaltnisse in
der GazIra anderten sich rasch mit der Expansion der Seldschuken und
der Einwanderung turkmenischer Stamme. 1m 457/1065 wurde das
christliche Gebiet von ar-RuM' und as-Suwaida' nach Matthaus erst
mals durch turkmenische Razzien verwiistet.362 1m folgenden Jahr
458/1066 erlebte das urunittelbare Balil].-Tal die erste Razzia einer
seldschukischen Heeresgruppe unter dem l:Iagib <AmId al-Mulk Gu
mustagIn DawatI. Fiir das gleiche Jahr berichtet auBerdem Ibn al-

3S9Sib~ ibn al-Gauzi, Mir'at, ed. Sevim, 124; Ibn al-Mir, KamillX, IMf. (Einnahme
ar-Raqqas, stall arba' lies sab ,; Ibn al-'Adirn, Zubda I, 294-297; II, 9; Ibn Saddad, A'(aq
III, 77 (Einnahme ar-Raqqas); 'A~irni, TarQ}, ed. Cahen, 357; ed. Za'riir, 346. Zakkar
(1971) 167·170.

360 Sib~ ibn al-Gauzi, Mir'at, ed. Sevim, 133.
361 Sib~ ibn al-Gauzi, Mir'at, Ms. Arabe 1506, fol. 109r; ed. Sevim, 133 (unter dem J.

459 h., moglicherweise im Vorgriff auf die Ereignisse des folgenden Jahres); Ms. Arabe
1506, fol. 111 v (Ankunft der Siegesmeldung von Muslim iiber die Banii Kilab); Ibn al
A!ir, Kamil X, 38f. (Jahr 460/1067-8). Bianquis (1989-90) 37. Ein Erdbeben Dienstag,
II. Gumada 1 460/13. 3. 1068, erschiitterte PaliistinalSyrien. Die Stolle waren noch in ar
Ra\:1ba und al-Kiifa zu spiiren; Sib~ ibn al-Gauzi, Mir'at, Ms. Arabe 1506, fol. II Iv.

362 Matthaus, iibers. Dostourian, 107-9 (armenisches Jahr 514IBeginn 24. Rabi 'I
457/5.3.1065). Honigmann (1935) 139; Felix (1981) 180, Anm. 140. Muslimische Quel
len zu den seldschukischen Razzien in der Region ar-RuM' fur dieses Jahr sind mir nicht
bekannt. Vermut(ich war hauptsachlich das christliche Gebiet betroffen.
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Gauzl von einer Teuerung und einer Seuche (al-wabii ~ al-mufri!) in
den Regionen von J:larran, Aleppo und Damaskus.363 GumustagIn364
operierte in Annenien im Vorfe1d des se1dschukischen Angriffs auf
Byzanz durch den Se1dschukensultan Alp Ars1an (reg. 455-465/1063
1072). Gumu§tagm belagerte ar-Ruha', gab sich mit einem Schutzgeld
zufrieden und zog - Barhebraus und Ibn a1-AtIr zufolge - weiter nach
Siiden, wo er J:larran, Sariig und ar-Raqqa einnahm. Er kehrte dann in
sein Lager bei A1)lilt zuriick. Dort wurde er von einem seiner Gene
rale, AfSIn, und dem Turkmenenfiihrer Alpnad Sah ennordet. Mattha
us von Edessa dagegen berichtet nichts iiber eine Razzia im Siiden des
Ba111)-Tales. Stattdessen sagt er aus, daB Gumu§tagIn nach dem Einfall
in das Gebiet von ar-Ruha' weiter nach J:li~n Man~iir365, also ostwarts,
marschiert sei, dort eine byzantinische Annee besiegte, dann nach ar
Ruhil' zuriickkehrte und LOsegeld fur den gefangenen Dux und dessen
Offlziere einforderte. Danach habe er die Razzia erfo1greich weiterge
fiihrt, bis er mit reicher Beute nach A1)lilt am Van See zuriickgekehrt
sei. Eine seldschukische Besetzung von ar-Raqqa und J:larran - wenn
sie stattfand - diirfte nur kurzfristig und mit dem Zweck des Beuteer
werbs erfolgt sein. 366

In den Jahren 46211070 und 46311070-1 fand der erste groBe Vor
stoB der Seldschuken nach Syrien statt. Der seldschukische Sultan Alp
Arslan marschierte Ende des Jahres 46211 070 von Hamagan iiber die
Diyar Bakr durch das nordliche Bal11)-Tal nach Syrien ein.367 Der
Marwanide N4arn ad-DIn Na~r ibn Na~r ad-Daula ibn Marwan (reg.
456-472/1061-1079-80) von MayyilrariqIn und Amid unterwarf sich
ibm. Anfang des Jahres 463/Anfang Oktober 1070 eroberte Alp Ars1an
as-Suwaidil'. Dort kam es zu Massakem. Er schickte eine Vorhut in
das Balil].-Tal nach J:Iarran und lieO die Umgebung pliindem. Die Be-

363 Teuerung Wld Seuche: Ibn al-Gauzi, MWlta~m, ed. Haidarabad VIII, 246; ed. 'A~
XVI, 102; Ibn al-tAdim, Zubda II, IOf.

364 Zu Gumu5tagm vgl. Sib! ibn al-Gauzi, Mir'al, ed. Sevim, 67; Cahen (1948) 25.
365 In der Niihe von Sumaisa!, heute Adyaman in der Tiirkei; Ibn al-'Adim, Bugya I,

249; YaqUI, Buldiin II, 278f.; Taeschner, F.: Adiyaman. In: EI2 I, I99f.
366 Zur Razzia Gumuitagins: Barhebriius, Chronicon, fibers. Budge, 217f. (459 h./ Be~

ginn 22. II. 1066); Matthiius, fibers. Doslourian, 125f. (armen. 1. 515/Beginn 3. 3. 1066);
Ibn al-tAdim, Zubda II, II; Ibn al-A!ir, Kamil X, 285 (0. Datum). Duval (1891-1892)
275; Honigmann (1935) 140; Cahen (1948) 25. Vgl. Felix (1981) 181; Hendy (1985) 275.
Die Schnittmenge der Daten liegt zwischen dem 22. II. 1066 Wld 2. 3. 1067. Da eine
Winlerrazzia Wlwahrscheinlich ist, gebe ich der Angabe von Matthiius fUr eine Razzia im
den Sommer 458/1066 den Vorzug.

367 Ibn al-Gauzi, MWl~, ed. Haidarabad VIII, 257; ed. 'A~ XVI, 117f. berichtet
fur das Jahr 46211069-70 von einer HWlgersnot Wld Teuerung in Agypten Wld Syrien.
Auch bei AbU I·Fida', Mubta~ II, 187.
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volkerung l:Iarrans fliichtete sich nach Siiden in die Festung ar-Rafiqa
(~i~n ar-Rafiqa).368 Unterdessen riickte Alp Arslan mit der Hauptar
mee heran. 1m RabI< I 4631Dez. 1070 belagerte er vergebJich das gut
befestigte byzantinische ar-Ruhii'. SchlieBlich war er gezwungen ab
zuriicken. Der Teil der Bevolkerung von l:Iarran, der offenbar nicht
geflohen war, konnte sich aber durch ein Schutzgeld retten (wa-~ii.la~a

ahlu lfarran 'ala malin). Alp Arslan setzte am 14. RabI< II 463/19. l.
1071 bei al-BIra iiber den Euphrat, urn gegen Aleppo zu ziehen. Er
schickte eine Delegation zu M~iid ibn Na~r nach Aleppo, urn ibn
zur Unterwerfung aufzurufen. Ais Vorbild ziihlte Alp Arslan all jene
Fiirsten auf, die sich ibm unterworfen hatten, darunter Muslim ibn Qu
rais und einen Ibn Wanab, den numairidischen Herro des BaIIQ-Tales.
Einen Frieden zwischen Alp Arslan und M~iid vermittelte wieder
die Matriarchin des Klans <A]awIya bint Wanab.369

Nach einem kurzen Aufenthalt vor Aleppo zag Alp ArsHin weiter
und gewann im Jahr 463/1071 die entscheidende historische Schlacht
bei Manazgird gegen die Byzantiner. Der byzantinische Osten befand
sich danach in Auflosung. Die nordlichen Diyar Mu<;iar mit den Orten
Sariig, ar-Ruhii' und l:Iarran waren in 1I..iesen Jahren mehrfach Durch
zugsgebiet seldschukischer und beduinischer Armeen auf dem Weg
zwischen den Diyar Bakr und den beiden Euphratiibergangen al-BIra
und Gisr ManbiglQal<at an-Nagm nach Nordsyrien. Herrschaft in
Form von Besatzungen oder Gouvemeuren iibten die Seldschuken
nach Ausweis der Iiterarischen Quellen in Syrien, den Diyar Muc;Jar
und im nordlichen BalIl]-Tal noch nieht aus.

368 Unklar ist, ob !J4n ar-Rafiqa nur die Stadt oder eine eigene Festung bezeichnet.
369 Der Feldzug Alp Arslans: Sib~ ibn al-<iauzr, Mir'at, 00. Sevim, l44f. (Daturnsanga

ben und Zitate); Ibn al-'Adrm, Zubda II, 19-23 (Erwiihnung der Unterwerfung von Ibn
Wa!!iib; genauer Ort des Euphratiibergangs Nahr al-<iauz bei al-Brra); Ibn al-'Adrm,
BUID'a IV, 1972-1976; Ibn al-A~ir. Kiimil X, 43f. (dart falschliche Nennung von al
'Alawrya als Maru-<at bint Wa!!iib); Qahabr, Tiiril! 461-470, IOf.; Qahabr, Siyar XVIII,
417; Ibn ad-Dawadiiri, Kanz VI, 394f. (Alp Arsliin verbrennt die Belagerungsmaschinen
vor ar-Ruha', aufgrund des Versprechens von Tributzahlungen, die aber dann nicht erfol
gen.); Nuwairr, Nihaya XXVI, 312; Bundiiri, Tawanl:!, 37; Matthiius, iibers. Dostourian,
130-132 (Beginn der Belagerung von ar-Ruha' im Winter, am 10. des zehnten armeni
schen Monats Mareri 519/11. 12. 1070/3. Rabr< I 463. Wiihrend eines Ausfalls der Edes
sener werden die Belagerungsmaschinen verbrannt.). Duval (1891-1892) 275f.; Laurent
(1924) 372; Cahen (1948) 29; zakkar (1971) 176f.; Yamley (1972) 333; EI-Azhari (1997)
26f., 31-34; Ripper (2000) 198-200. Ein Dirham, der wahrscheinlich in Aleppo in den
Jahren 463-465/1071-1072 unter MaJ:uniid ibn Na~r gepriigt wurde, bestiitigt den Wechsel
zu den 'Abbiisiden. Er nennt Alp Arslan und den 'abbasidischen Kalifen al-Qii'im bi
Amrilliih; Slg. James A. Farr, Tallahassee, Florida (O,48g; I3mm; 7h); Av. ZL 'adl, innere
RL: al-Qaim bi-Amr (Allah Amfr a/-) Muminfn; iiuBere RL: (...)as-su~t(an ...); Rv. ZL 5
Zeilen (Mu~ammad ?)/(ra)sii(l Alliih)/~alla Allah 'a(/aihi)/'#ud ad-D(au/a)/Alpars(/an).
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IV.7. Die 'uqailidische Vorherrschaft bis zu den Seldschuken

Die Seldschuken stellten eine starke Bedrohung fur die <Uqailiden von
Mosul dar. Ais Foige erkannten die <Uqailiden die seldschukische
Oberhoheit an. Ein Teil des Stammes wanderte westwarts. Die heraus
ragende beduinische Herrscherpersonlichkeit dieser Zeit ist der Arnir
der Banii <Uqail, Saraf ad-Daula Muslim ibn Qurai§ (reg. in Mosul
453-478/1061-1085)370. Ais einzigem der nomadischen FUhrer gelang
es ihm, zeitweise die arabischen Stamme gegen die seldschukischen
Eroberer zu einigen und - nach Ibn al-tAdirn - das "Schwinden der
Herrschaft der arabischen Beduinen (zawiil mulk al- 'arab)" aufzuhal
ten. 371 Dies verband er mit seinen eigenen Bestrebungen, eine grol3
raumige tuqailidisch-beduinische Herrschaft - unter seldschukischer
Oberhoheit - zu errichten, die sich von den Diyar RabI<a iiber die
Diyar Mu~ar und Diyar Bakr bis nach Syrien hin spannte.

<A~Iya von ar-Raqqa untemahm im Jahr 464/1071-2 im Verbund
mit den Byzantinem eine wenngleich erfolglose Razzia in Nordsyrien.
Danach ging er nach Konstantinopel in das Exil und starb dort kurze
Zeit spater. Dies war vennutlich der Anlal3 dafiir, dal3 Muslim ibn Qu
rais sich noch irn gleichen Jahr 464/1071-2 der Stadt ar-Raqqa be
machtigte. MaI:uniid ibn Na~r expandierte seine Herrschaft seinerseits.
Er nahrn im Jahr 465/1072-3 ar-RaQba, das zu Muslim gehorte, ein
und am Donnerstag, dem 9. Rablt II 466/12. 12. 1073, im Zuge einer
Razzia gegen die Byzantiner Sinn Ibn <Utair das einem Nurnairiden
gehorte. Beide Erwerbungen waren nicht von langer Dauer.372

Sarafad-Daula Muslim ibn Qurais al-<UqaiH
in ar-Raqqa von 46411071-2 bis 47811085
in J:larran von 47411081-2 bis 478/1085

1m Jahr Gumada I 467IDez.-Jan. 1074-5 starb der mirdasidische Arnlr
von Aleppo, MaI:uniid ibn Na~r. 1m Jahr 468/1076 fal3te der neue Seld
schukensultan Maliksah ibn Alp Arslan (reg. 465-485/1072-1092) den
Entschlul3, seinen Bruder Tutus zu entsenden, urn Syrien zu erobem.

370 Zur Person: Oahabi, Tan!) 471-480, 253-255; Oahabi, 'Ibar Ill, 292. Sobemheim;
M.: Muslim b. Kuraym. In: El2 VII, 492f.

371 Ibn al-<Adim, Zubda II, 58 (Zitat eines Briefes von Sabiq ibn MaJ:uniid von
Aleppo). Vgl. Sib~ ibn al-(;auzi, Mir'at, ed. Scvim, 203. Zur Diskussion der beduinischen
ZusammengehOrigkeit vgl. zakkar (1971) 194f.

372 Ibn al.Qalanisi, Oail, cd. Amedroz, 101, 106; ed. zakkar, 168, 169; 'A~imi, Tan1:!,
cd. Cahen, 359f., cd. za'riir, 348; Ibn al-'Adim, Zubda II, 30-32, 42; Ibn al-A!ir, Kamil
IX, 165 (Ibn al-A!irs Angabe von 463 h. fUr die Einnahme ar-Raqqas kann nach einem
Vergleich der Quellen nicht bestiitigt werden), vgl. auch S. 285; Ibn Saddad, A'iaq Ill, 77.
Rice (1952b) 82; zakkar (1971) 172 (irrtiimlich 1. 453 h.), 180; Degener (1987) 77.
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Muslim ibn Qurais war gezwungen, sich als seldschukischer Vasall in
den folgenden Jahren an den Kampfen urn die Herrschaft in Nordsy
rien zu beteiligen.373 1m Jahr 470/1078 marschierte Tutus aus der
Richtung der Diyar Bakr kommend nach Nordsyrien ein, urn das noch
mirdasidische Aleppo zu belagern. Er mu13 dabei die Ebene von J:lar
ran passiert haben. Maliksah schickte ibm von Mosul aus Muslim ibn
Qurais als Entsatz nach Nordsyrien entgegen. Doch Muslim hatte kein
Interesse an einer SHirkung von Tutus, und die folgenden Jahre sind
von einem erbitterten Krieg zwischen Muslim und Tutus bestimmt.374

Die Beduinen der Regionen waren an diesen Kriegen stark beteiligt.
So schlug Muslim zusammen mit den Numair-, Kilab-, Qusair- und
<Uqail-Beduinen ein Entsatzheer fur Tutus, das aus den Diyar Bakr
heranmarschierte, in der Region zwischen Manbig und Aleppo ver
nichtend. Diese Schlacht fand vor dem Rabj< I 4711Sept.-Okt. 1078
statt.m Tutus brach die Belagerung von Aleppo ab und zog, vermut
lich tiber al-BIra und J:larran, zurUck in die Diyar Bakr urn dort zu
tiberwintern. In der nachsten Kriegssaison im Vii I-J:ligga 4711Juni
Juli 1079 kehrte Tutus zuriick. 1m Rabj< I 472/0ktober 1079 nahm er
Damaskus von dem seldschukischen Amtr Atsiz ein und baute sie zu
seiner Machtbasis aus, urn von dort aus ganz Syrien zu erobern.376

1m Vii I-J:ligga 472/Juni 1080 hatte Muslim ibn Qurais die Stadt
Aleppo eingenommen. Dies war die Voraussetzung fur die Eroberung
des nordlichen Balll].-Tales. Das Einsetzungsdiplom (tauqi~ fur Alep
po hatte er von Maliksah gegen ein Tributversprechen von jahrlich
300 tausend mnaren und der Anerkennung der seldschukischen Ober
hoheit erhalten.377 Die Stamme in Syrien, die Banii Kilab, die Banii
Kalb, die Banii Nurnair und die Banii Qusair, schlossen sich Muslim
ibn Qurais an, da sie die Guzz-Turkmenen furchteten (baufan min al
Guzz). Auf dem Weg von Mosul nach Aleppo hatte Muslim ibn

373 Sib! ibn al-Gauzi, Mirat, ed. Sevim, 178, 197f.; Ibn al-'Adim, Zubda II, 42, 56f.
374 Vg!. zu den Details Bianquis (1989) 607-610; EI-Azhari (1997) 48f.
m Ibn al-'Adirn, Zubda II, 6 I; Ibn al-'Adirn, Bugya IX, 4080; Sib! ibn al-Gauzi,

Mir'at, ed. Sevim, I97f. (aber ohne Erwahnung der Banu Numair). Zakkar (1971) 192;
Bianquis (1989) 607. Der Ort der SeWaeht wird a1s Buza'a oder al-Faya angegeben, vg!.
dazu Yaqut, Buldan I, 603, und 1II, 849.

376 Ibn al-Qalanisi, Vail, ed. Amedroz, 112f.; ed. Zakkar, 182-184; Sib! ibn al-Gauzi,
Mir'at, ed. Sevim, 200f. EI-Azhari (1997) 49; Ripper (2000) 108.

377 Die Dirharnpriigung von Muslim ibn Qurais der Jahre 472/1079-80 bis 478/1085-6
nennt zwar den 'Abbasiden al-Muqtadi bi-Amrillah, nieht aber den Namen von Maliksah.
Auf den bekannten Miinzen von Muslim ibn Qurais ist die Miinzstiitte nieht zu lesen;
doeh werden sie aufgrund ihrer Fabrik Aleppo zugeordnet. Es gibt zwei versehiedene
Miinztypen, in rnehreren Exemplare in der Sig der ANS, Universitiit Tiibingen und SB.
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Qurais, wenngleich erfolglos, auch Qal<at Ga<bar belagert, deren
qusairidischer Burgherr notorisch als Wegelagerer bekannt war.378

Um seine neugewonnene Herrschaft in Nordsyrien abzusichern,
und urn das Aufinarschgebiet seldschukischer Armeen fur den Ein
marsch nach Nordsyrien zu kontrollieren, eroberte Muslim ibn Qurais
zwei Jahre spater, vor dem Rabj< II 474/Sept.-Okt. 1081, die Stiidte
des nordlichen Ball\}-Tales und sicherte sich die Oberhoheit iiber ar
Ruha'.379 Die Banti Nurnair verloren dadurch ihre Herrschaft iiber die
befestigten Orte der Region. Ihre Macht hatte schon nach dem Too
von Manj< ibn Sabjb stark abgenommen. Die strategische Bedeutung
befestigter Orte war zwischenzeitlich erheblich gewachsen, da sich
von ihnen aus die Nachschubwege der Seldschuken nach Syrien kon
trollieren lieBen. Ein Yal).ya ibn as-Sa!ir iibergab Muslim ibn Qurais
die Stadt I:Iarran. Yal).ya iibte in der Stadt fur <Alj ibn Wanab, das
Kind (Jifl), die Herrschaft aus. Muslim setzte iiber die Stadt einen
Gouverneur aus seinem eigenen Stamm narnens Ga<far al-<UqailP80
ein. Auch belagerte Muslim das benachbarte nurnairidische Sariig.
Nach Bagdad karn in einem ersten Brief im Rabi< II 474/Sept.-Okt. die
Nachricht an, daB Muslim ibn Qurais die StadteI:Iarran und Sariig er
obert hatte. Der nurnairidische Herr von Sariig war I:Iasan ibn Mant<
ibn Wanab al-Nrag (der Lahme). Muslim ibn Qurais hatte ibn wegen
angeblicher Beziehungen zu Tutus gefangengenommen, und ibm als
fmanziellen Ausgleich fur die Aufgabe der Festung Sariig die Stadt
Na~jbjn versprochen. Doch schlieBlich setzte Muslim ibn Qurais ibn
in Aleppo gefangen und richtete ibn spater 475/1082-3 hin.381

Der zweite Brief, der im Rabj< II 474/Sept.-Okt. 1081 in Bagdad
ankarn, handelte von der Einnahme ar-Ruha's. Der annenisch-byzan-

378 Sib! ibn al-<iauzi, Mirat, ed. Sevim, I97f., 202 (Malik~ Einsetzungsdiplom mit
der Erwiihnung von Qa1'at <ia'bar); Ibn al-<iauzi, Munta~m, ed. 'A~ XVI, 206; Ibn al
'Adim, Zubda II, 58-62, 77; Ibn al-'Adim, Bugya IX, 4080; Ibn al-Mir, Kamil X, 74; Ibn
al-Qalamsi, pail, ed. Amedroz, 112f.; ed. Zakkar, 181-183; 'A~imi, Tarfi.!, ed. Cahen
362f.; ed. Za'rUr, 25Of.; Ibn Saddad, A'iaq III, III; pahabi, Tarfi.! 471-480,8. Zakkar
(1971) I92f., 203; Bianquis (1989) 607.

379 Datum der Ankunft eines Briefes von Muslim ibn Qurai~ in Bagdad, in dem tiber"
die Eroberung von ar-Ruha' und die Miinzpriigung dort in seinem Namen berichtet wird;
Sib! ibn al-<iauzi, Mirat, Ms. Arabe 1506, fol. 171 v; ed. Sevim, 208f.

380 Nach Barhebriius hieB der Gouverneur Qr~i. Die Nisba deutet auf einen guliim
des Vaters von Muslim ibn Qurais hin. Ibn al-'Adim nennt den Statthalter <ia'far al
'Uqaili. Heide Nisben schlieBen eine Identitiit der Personen nicht aus.

381 Sib~ ibn aI-<iauzi, Mirat, ed. Sevim, 216 Q:fasan ibn Mani' ibn Wanab an-Numairi
al-A'rag); Ibn al-'Adim, Zubda II, 78 Q:fasan ibn Wanab an-Numairi, Amir Banii
Wanab); Ibn Saddad, A'laq Ill, 103, 131 Q:fasan ibn Sabib). Degener (1987) 83; Ripper
(2000) 204.
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tinische Herr von ar-Ruha', vennutlich Basilios Apokapes382, ein Ge
neral des Philaretos383, hatte aus Furcht vor den Seldschuken die Ober
herrschaft von Muslim ibn Qurag anerkannt und die als Schenken ge
nutzten Moscheen wieder in Orte des muslimischen Gottesdienstes
umgewandelt. Nach Sibt ibn al-GauzI und den ihm folgenden litera
rischen Quellen dokumentierte er die Anerkennung der Oberhoheit
auch in der Miinzpragung. Diese Miinzen sind bislang nicht be
kannt.384 Noch wiihrend sich Muslim ibn Qurais in l:Iarran aufhielt, ge
lang es ihm, eine Entsatzannee fur Tutus unter dem seldschukischen
AmIr Artuq385 am Durchmarsch nach Syrien zu hindem. Matthaus von
Edessa berichtet von dem gleichen Ereignis als einer Razzia eines
turkmenischen AmIrs namens lJusrii: Die Turkmenen hatten die Um
gebung von l:Iarran gepliindert und waren dann mit Beute beladen ge
wesen. Muslim ibn Qurag sei es gelungen, die iiberlegene turkmeni
sche Streitmacht zu besiegen und zu verfolgen. Von nun an stand das
BalIl)-Tal unter 'uqailidischer Vorherrschaft.386

Die Banti Numair leisteten Muslim ibn Qurais in den nachsten Jah
ren wiederholt bei seinen Unternehmungen Gefolgschaft. Doch ihre
Treue war jeweils vom Kriegsgliick abhangig. Ihr vorzeitiger Riickzug
aus dem Kampfgeschehen trug jedesmal erheblich zur Niederlage von
Muslim ibn Qur~is beL Muslim ibn Qurais seinerseits setzte seinen
Anspruch auf die Herrschaft iiber die Stiidte des BalIl)-Tales mit aller
Harte durch, wie die Niederschlagung des Aufstandes der l:Iarraner
Bevolkerung deutlich macht.

1m Mul:tarram-~afar 476/Juni 1083 griff Muslim vergeblich die
Stadt Damaskus, die Hauptstadt von Tutus, an. Die Banti Numair ver
lieGen zusammen mit den Banti Kilab vorzeitig den Kriegsschau
platz.387 Zur gleichen Zeit erfuhr Muslim von einem Aufstand in der

382 Lemerle (1977) 50f.; Yamley (1972) 343.
383 Zu Philaretos, siehe Anm. 400.
384 Siehe Anrn. 377. Miiglieherweise bildet die erwiihnte Miinze den nieht bestimmba

ren Untertyp fUr die in ar-RuM' gepriigten Miinzen Balduins (Kap. drei, Nr. 20.)
385 Vgl. Cahen, C.: Artukids. In: EI2 I, 662-667.
386 Eroberung der Diyti; Mu4ar: Ibn al-'Adim, Zubda II, 81 ('Ali ibn Wa!!8b); Sib~ ibn

al-Gauzi, Mir'at, Ms. Arabe 1506, fol. 171v; 00. Sevim, 208f. (Entsatz fUr TuM); Ibn al
Apr, Kamil X, 78; ~ahabi, Tanl:J 471-480, Ilf.; Vahabi, Duwal, 242; iibers. Negre, 29;
Ibn Tagribirdi, Nugtun IV, 113; Ibn Ijaldiin, 'Ibar IV, 267; Barhebriius, Chronicon, iibers.
Budge, 227. Duval (1891-1892) 276f.; Laurent (1924) 396f.; HonigmalUl (1935) 143;
Yamley (1972) 349; Hoffin8lUl (1974) 10; lakkar (1971) 206; Degener (1987) 81; Bian
quis (1989) 610; Ripper (2000)204f. Vgl. 'A~irni, Tanll, 00. law, 352.

387 Ibn al-Qalanisi, Vail, 00. Amedroz, 114-117,00. lakkar, 185-187; Ibn al-'Adim,
Zubda II, 79-82; Sib~ ibn al-Gauzi, Mir'at, 00. Sevim, 221 (Verlassen des Kriegsschau
platzes dureh die Banu Numair und Kilab); Ibn al-A~ir, Kamil X, 82. Degener (1987) 64.
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Stadt J:larriin. Am 7. ~afar 476/26. 6. 1083 begehrte die Bevolkerung
von J:larriin gegen die tuqailidische Herrschaft auf. Die Quellen stim
men darin iiberein, daB der §itItische Glaube und die Propaganda von
Muslim ibn Quraiss Statthalter Gatfar al-tUqaili Ursache des Aufstan
des war. Ibn al-tAdim charakterisiert ibn als einen gerechten Gouver
neur. Auch Muslim ibn Qurais war ~itIt, obwohl er aus politischen
GrUnden die Oberhoheit des tabbasidischen Kalifen anerkannte. Die
Mehrheit der muslimischen Bevolkerung von J:larriin war dagegen
sunnitisch-Qanbalitisch orientiert. Der Anfuhrer des Aufstandes war
kein numairidischer Amir, sondern ein Vertreter der stiidtischen Be
volkerung selbst: der bekannte Qanbalitische Q~i Abti I-Fa!Q <Abd al
Wahhab ibn A}.unad ibn Galaba al-J:larriini al-ijazzazI.388 Der Qii9i
holte nach Ibn al-(Adirn jenen Yal;1yii ibn as-~ii!ir, der an Muslim ibn
QuraiS zwei Jahre zuvor die Stadt iibergeben hatte, und einen Ibn
tA!iya oder Ibn <U!air an-Numairi, einen der Anfiihrer der Banti Nu
mair389, in die Stadt. Beide lagerten wahrscheinlich zuvor in der Nahe
von J:larriin. In der folgenden Auseinandersetzung blieb der Qii9i An
fuhrer des Aufstandes und Reprasentant der Stadt.

Sib! ibn al-Gauzi berichtet aus der Bagdader Perspektive, daB der
Qii9i jenen Ibn tU!air aussandte. Er sollte die in der Nachbarschaft be
fmdlichen Turkrnenen unter ihrem FUhrer Gubuq heranholen, urn ih
nen die Stadt zu iibergeben. Die Banti Nurnair waren offenbar noch
irnmer eng mit der Stadt verbunden, doch Herrschaft iiber die Stadt
iibten sie nicht mehr aus und ihre militiirische Macht scheint gering
gewesen zu sein. Die Quellen weisen iibereinstirnmend daraufhin, daB
der Qii9i aus religionspolitischen GrUnden die Stadt J:larriin den surmi
tischen Turkrnenen iibergeben wollte. Gubuq gehorte wahrscheinlich
nicht zu den regularen seldschukischen Truppen, sondern zu den turk
menischen Stiimmen, die in Syrien und Nordmesopotamien im Zuge
der seldschukischen Eroberung als tribale Hilfstruppen eingewandert

388 Oahabi, Tarib 471-480, 17Of. (sira 171); Oahabi, 'Ibar III, 283f.; ders. Siyar xvm,
560f.; Ibn al-'Imad, Sagarat, ed. Kairo III, 352; ed. Ama'u! V, 323; Ibn l:Iagar al
'Asqaliini, Tab~ir I, 258, 334f. Ibn Calaba wird auch in der Biographie des l:Iadi!-Gelehr-'
ten Abu Sa'd ibn 'Ulaiga an-Nasawi genannt, der zur Zeit von Ibn Calaba in l:Iarran vor
bei karn und einem Maglis, in dem l:Iadi!e gelesen wurden, beiwohnte; Ibn al-'Adim,
Bugya X, 4460f.

389 Die Edition von Ibn al-'Adim nennt einen Ibn 'A.tiya irn Gegensatz zu den anderen
Quellen. Doch es kann sich wn eine Verlesung des Graphems von Ibn V,tair handeln.
Sib! ibn al-Cauzi nennt einen kleinen Sohn von Maru-< (walad ~agir li-Mani' ibn Walliib)
und einen Ibn 'U!air, nicht aber Ya~ya ibn as-Sa!ir. Da Mani' ibn Sahib zu diesem Zeit
punkt schon zwanzig Jahre tot war, kann es sich nicht wn einen kleinen Sohn von ibm,
allenfalls wn einen Enkel handeln. Zu dem Quellen Anm. 392.
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waren.390 Gubuq und seine Turkmenen gehorten spater auch zu jenen
Truppen Muslim ibn Quraiss, die ihn im Jahr 478/1085 auf dem Feld
zug gegen Antiochia begleiteten, aber dann die Seite wechselten.

Muslim ibn Qurais befand sich noch inuner in der Niihe von Oa
maskus, als er von dem Aufstand in seinem Hinterland durch eine
Sotschaft seiner Leute erfuhr, die sich in der Zitadelle von l:Iarran ver
schanzt hatten. Er marschierte sofort nach I:Iarran. Am Freitag, dem 8.
Rab!' I 476/28. 7. 1083, traf er vor der Stadt ein. Muslim gelang es,
die ankonunenden Turkmenen zu iiberwaltigen und etliche zu toten
oder gefangenzunehmen. Der Qa9'i, der mit Hilfe der Turkmenen in
den Schutz des sunnitischen Lagers wechseln und darnit vennutlich
l:Iarran weitere seldschukische Uberfalle ersparen wollte, hatte die
militarische Lage falsch eingeschatzt. Zwei Monate belagerte Muslim
ibn QuraiS die Stadt. Er lieB Teile der Mauer untenninieren, bis daB
sie zusarnmenstiirzten. 1m Gumada I 476/Sept.-Okt. 1083 nahm Mus
lim ibn QuraiS dann die Stadt ein. Er lieB sie pliindern, verlangte einen
Tribut in Omaren391 und lieB die Aufriihrer hinrichten. Die Leiber des
wahrscheinlich schon toten Qa9'i, seiner Sohne und von an die hundert
Notabeln lieB er gekreuzigt an der Stadtmauer ('alii as-sur) aufstellen.
Angehorige der Santi Numair werden bei dem Strafgericht nicht er
wahnt. J92 Oa Gubuq und die Santi Numair spater im Jahr 47811085 auf

390 Gubuq, an den sich der Qa~i wandte, wurde spater zu einem Verbiindeten von
Muslim im Kampf gegen seldschukische Amire. Zur spateren Allianz im Jahr 478/1085
von Gubuq mit Muslim ibn Qurais vg!. Sib~ ibn al-Gauzi, Mir'at, ed. Sevim, 234; Ibn al
AFr, Kamil X, 9Of. Der schnelle Sieg, den Muslim iiber Gubuq erfocht, spricht ebenfalls
eher fur einen versprengten turkmenischen Stamm als fUr eine seldschukische Hecresab
teilung. 1m Jahr 478/1085, im Gefolge der Erobenmg der Stadt Mayyarariqin durch
Artuq, wurde Gubuq als Militiirgouverneur (si~na) mit 300 Reitern dort eingesetzt; Ibn al
Azraq, Tari1), ed. 'Awa~, 212f. Spater eignetc sich Gubuq den l:Ii~n Ziyad von einem
ehemals byzantinischen Burghenn an. Sein Sohn Mul,larrunad ibn Gubuq wurde sein
Nachfolger; Ibn al-Mir, Kamil X, 2%; Ibn al-Azraq, Tiin1], ed. 'Awa~, 239f. Ripper
(2000) 234, 249.

391 Nach Ibn al-'Adim 1.000 Diniire, nach Ibn Saddad, dem dieses wahrscheinlich zu
wenig vorkam, 100.000 Dinare.

J92 Zum Aufstand in Ijamin: Sib~ ibn al-Gauzi, Mirat, ed. Sevim, 220-223 (Freitag 8.
Rabi' I); Ibn Saddad, A'iaq III, 47 (Dauer des Aufstandes ungefahr 90 Tage); Ibn al
'Adirn, Zubda II, 81-83 (zweimonatige Belagenmg); Ibn al-Qalanisi, gail, ed. Amedroz,
116f.; ed. lakkiir, 188f. (7. ~afar); 'A~irni, Tant, ed. Cahen, 365; ed. la'n:ir, 352; gaha
bi, Tann 471-480, 16f.; gahabi, Duwal, iibers. Negre, 35; Ibn ljaJdiin, 'Ibar IV, 267f.; Ibn
al-Alir, Kamil X, 83f.; Ibn nfl'i, Ginan III, ed. Haidarabad III, 109f.; ed. Man~Ur III,
84f. Michael XV. VI, iibers. Chabot III, 179; Barhebriius, Chronicon, ed. Bedjan 255;
iibers. Budge, 227 (Saraf ad-Daula Muslim habe die Stadt eingenorrunen und den Henn
von J:larran, einen Qr{4f [ed. Bedjan], gepfahlt. Hier verwechselt Barhebaus, den Gou
verneur Qr{4f(s. Anm. 380) mit dem Qa~i der Stadt). lakkar (1971) 208f.; Havemann
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Seiten von Muslim ibn Qurais kampften, mu13 es ihm danach gelungen
sein, beide nomadischen Gruppen auf sich zu verpflichten.

1m Jahr 477/1084 schien Muslim ibn Qurais durch verlustreiche
Kampfe gegen seldschukische AmIre in den Diyar Bakr militarisch
und politisch am Ende zu sein. Er konnte sich gerade noch aus der
Stadt Amid nach ar-Raqqa fliichten, wo er am Sonntag, dem 21. Rab"i(
1477/28.7. 1084, ankam. Doch ein Aufstand in ijurasan zwang Ma
liksah im Ragab 477/Nov.-Dez. 1084, die militarische Lage im We
sten zu stabilisieren. Unerwartet wurde Muslim ibn Qurais in all sei
nen Besitzungen in Nordsyrien und in der GazIra - und damit auch in
seiner Herrschaft iiber die Diyar MU9ar - bestatigt. Muslim ibn
Quraiss Herrschaft iiber diese Region war damit rechtsgiiltig legiti
miert.393 Aber auch die regionalen seldschukischen Amlre konnten
ihre Positionen in Nordsyrien ausbauen. Ende Gumada II 477/1. 12.
1084 wurde das byzantinische Antiochia erobert.394 In diesen Monaten
gelang es Muslim ibn Qurais auch, die Stadt Sumaisa! von den byzan
tinischen Armeniern zu erobern, die sich seit der Schlacht von
Manazgird in der Defensive befanden.395

Altere Tributanspriiche Muslim ibn Quraiss gegen Antiochia und
die Hegemoniebestrebungen des seldschukischen AmIrs von Antio
chia, Sulaiman ibn Qutulmus, fiihrten 478/1085 zum bewaffneten
Konflikt. Am Freitag, dem 24. ~afar 478/20. 6. 1085, fiel Muslim ibn
Qurais in Nordsyrien im Kampf gegen Sulaiman. Muslims Grab
wurde zu einer Wallfahrtsstatte, die noch unter dem Jahr 533/1138
erwahnt wird. Einer der Griinde fur Muslims Niederlage war das vor
zeitige Verlassen des Kampfschauplatzes durch die Banu Numair und
die Turkrnenen GubuqS.396 Muslims Too loste eine erneute Foige mi-

(1975) 110; Degener (1987) 84£.; Bianquis (1989) 602; Mouton (1994) 27£.; Ripper
(2000) 206. Vgl. auch ein Gedicht iiber den Aufstand bei Ibn al-'Adim, Bugya X, 4762.

393 Sib~ ibn al-(;auzi, Mir'at, ed. Sevim, 228f.; Ibn al-QaIiinisi, Tario, ed. Amedroz,
117; ed. zakkar, 119; (A~imi, Tiiril}, ed. Caben, 360; cd. za'riir, 352; Ibn al-'Adim, Zubda
II, 84-86; Ibn al-A~ir, Kiimil X, 86-88; Ibn al-A~, Bahir, 5; Ibn Wii(iil, Mufarrig I, 12-14;
Abu I-Fidii', Mubta(iar II, 195, 204f.; Ibn al-Wardi, Mubta~r I, 530f.; Ibn ad-Dawiidan.
Kanz VI, 409f.; Qahabi, Taril} 471-480, 19f.; Bundan. Tawiin1!. 76f. (wahrscheinJich·
falschlich: in ar-Raqqa am II. Rabi' I); Ibn Ijaldiin. 'Ibar IV, 32Of.; Ibn al-Furiit, Tiin1! I,
239 (12Ir) (Muslim in ar-Raqqa); Barhebriius, Chronicon, iibers. Budge, 228. zakkar
(1971) 210£.; Degener (1987) 86-88; Ripper (2000) 221-223.

394 Ibn al-'Adim, Zubda II, 86-88.
395 Barhebriius, Chronicon, iibers. Budge, 229.
396 Sib~ ibn al-(;auzi, Mir'at, ed. Sevim, 234f. (Erwiihnung der Kilab und der Numair);

'A~imi, Tiiril}, ed. Caben, 365f.; ed. za'riir, 353; Ibn al-'Adim, Zubda II, 9If.; Ibn al-A!ir,
Kiimil X, 9Of.; Ibn al-A~, Bahir, 6; Ibn Tagn1>irdi, Nugum V, 224 (ohne Erwiihnung der
Banii Numair); Barhebriius, Chronicon, iibers. Budge, 229-230; Matthiius, iibers. Dostou-
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Iitiirischer Auseinandersetzungen in Nordsyrien aus. Die Iiterarischen
Quellen sagen nichts iiber die Herrschaftsverhaltnisse in der von
Aleppo entfernten Diyar MU9ar unmittelbar nach seinem Too aus.397

Ein Jahr spater, am Sonntag, dem 21. Ragab 479/1. Nov. 1086, zog
der Maliksah von Mosul in Richtung Nordsyrien, urn Aleppo fur die
Seldschuken endgiiltig in Besitz zu nehmen. Noch in Mosul hatte Ma
liksah die Nachfolge in den tuqailidischen Gebieten geregelt. Mu1)am
mad ibn Muslim ibn Qurais sollte gegen einen jahrlichen Tribut einen
Teil der Gebiete, die zur anerkannten Herrschaft seines Vaters zahlten,
erhalten. Das waren das ijabiir-Tal, ar-R~ba, ar-Raqqa, J:larran und
die numairidischen Distrikte (al-a 'mal an-numairfya).398 Ebenfalls
wurde Mu1)amrnad ibn Muslim die Milchschwester Maliksahs Zanga
zur Frau gegeben. Ein Gesandter aus ar-RuM' erreichte Maliksah auf
dessen Weg nach Syrien, urn ibm die Stadt ar-Ruha' zu iibergeben.
Wenn man das Itinerar Maliksahs rekonstruiert, kommt aus geogra
phischen Grunden ar-Raqqa am siidlichen Ende des BalIl].-Tales als
Ort dieses Treffens infrage.399 Nach Matthaus von Edessa war es der
arrnenisch-byzantinische Befehlshaber Philaretos von ar-Ruha' selbst,
der Maliksah seine Unterwerftmg anOOt. Philaretos hatte nach dem
Zusammenbruch der byzantinischen Herrschaft im Osten des Reiches
im Jahr 463/1071 eine quasi autonome Herrschaft in den arrnenischen
Gebieten der Region mit dem Zentrurn Martas errichtet. Auch war er
der letzte byzantinische Gouverneur von Antiochia vor der seldschuki
schen Eroberung im Jahr 47711084 gewesen. Nach Barhebraus und
Matthiius von Edessa hatte er im Jahr 476/1083 ebefalls in ar-RuM'
die direkte Herrschaft iibemommen. Nach der Unterwerfung unter
Maliksah konvertierte Philaretos, wie christliche und muslimische
Quellen bemerken, zurn Islam, trat in den Dienst von Maliksah und -

rian, 149. Zakkar (1971) 213-215; Degener (1987) 89f.; El-Azhari (1997) 61. WallJahrt
stOtte: Ibn al-'Adim, Zubda U, 259.

397 Wie sich die Herrschaftsverhiiltnisse im BaJiij-Tal bis zur seldschukischen Erobe
rung gestalteten, ist aus den Quellen nicht zu ersehen. Ibn Saddad, A'laq III, 48, 77, bietet
fur ar-Raqqa und l:Iarran die Herrschaft des Bruders von Muslim, Ibrahim ibn Qurais, an,
der vierzebn Jahre in Singar gefangen gewesen war und in Mosul zum Nachfolger von
Muslim durch den Stamm erkliirt wurde. In Aleppo fand er keine Anerkennung. Wahr
scheinlich handelt es sich hier um eine Extrapolierung Ibn Saddads. Ein Interregnum bis
zum Feldzug Maliksahs erscheint fur das Baliij-Tal daher wahrscheinlicher. VgJ. Degener
(1987) 90£.

398 Sib~ ibn aI-CJauzi, Mir'iU, cd. Sevim, 238; Ibn al-A!fr, Kamil X, 105, und pahabi,
Tariij 471-480, 32f., 255, geben zusiitzlich das ijabiir-Tal fur Mutammad ibn Muslim an.

399 Ibn al-A!fr, Bahir, 7, berichtet dagegen, daB er sich, als ibn eine Botschaft tiber die
Situation der Zitadelle Aleppos erreichte, bei ar-Ruhii' befunden habe. Dem ist entgegen
zuhalten, daB er auf dem Marsch nach Aleppo (s.u.) die Festung Qal'at CJa'bar einnahm.
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nach Barhebraus wurde in seine alte Herrschaft in Martas einge
setzt.400 Nach ar-RuM' sandte Malildah einen seiner Verwaltungsbe
amten (alJad 'umada., und einen Militiirgouvemeur (silJna). Da dieser
'Amid die Verrnogen der Christen zu taxieren versuchte, wurde er aus
der Stadt geworfen und die dem seldschukischen Militiirgouvemeur
zugeordneten Armenier gefangengenommen. Nach Matthiius von
Edessa putschte einer von Philaretos' OfflZieren, nachdem Philaretos
die Stadt verlassen hatte. Die folgenden Ereignisse lassen darauf
schliel3en, daB dieser OfflZier nicht zu einer Ubergabe an Maliksah
bereit war. Maliksah zog indessen weiter und eroberte nach kurzer
Belagerung Qaltat Gatbar. Dart hatte sich die numairidisch-qusairidi
sche Herrschaft am liingsten gehalten. Er liel3 Sabiq ibn Gatbar, den
Blinden (al-a ma), als Wegelagerer kreuzigen.401 Maliksah erreichte

400 Phi/aretos in ar-Ruhii~ Matthiius, iibers. Dostourian, 146f., berichtet nur, daB im
Laufe des annenischen Jahres 532 (Beginn 8. Sawwal 475/1. 3. 1083), PhilaretosiPilardos
(Barhebriius)/al-Firdaus (Sib! ibn al·(;auzi)/al-Filaridiis (Ibn al-'Adim) die Macht in der
Stadt ar-RuM' usurpiert hatte. Barhebriius berichtet, daB Philaretos ar-Ruha' von den
Turkmenen am 8. (;umada I 476/23. 9. 1083 einnahm. Die Erwiihnung der Turkmenen
fmdet sich in keiner anderen QueUe. Es handelt sich wahrscheinlich urn eine Fehlinfor
mation. Uber die Nachfolgeprobleme ausfiihrlich Yarnley (1972) 343f. Zu Philaretos:
Michael, XV. IV, ed. Chabot Ill, 173-175; Barhebriius, Chronicon, iibers. Budge, 228f.,
231; Matthiius, iibers. Dostourian, 146-153; Chronicon 1234 II, 48f.; iibers. Abouna, 35f.;
Sib! ibn al-(;auzi, Mir'at, ed. Sevim, 240f.; Ibn al-A~ir, Kiirnil X, 296 (als Obersetzer
[targuman] von Qilig Arslan ibn Sulaiman); Ibn Wa~il, Mufarrig I, 14; Ibn Saddiid, A'iaq
III, 92; Ibn al-'Adim, Zubda II, 100; Vahabi, 'Ibiir III, 293f. Laurent (1924) 381f., 391
396; Laurent (1929); Yarnley (1972) mit einer ausftihrlichen Diskussion der Biographie;
Hof'finann (1974) 5-12, 78-80, 117f., 128, 133-4 (mit einigen Fehlern, da der Autor mit
der islamischen Geschichte nieht geniigend vertraut ist); BOOoukian (1987a) 816f.;
Dadoyan (1997) 75-80; Ripper (2000) 206-212; Todt (2001) 244. Zu den Siegeln von
Philaretos Brachamios: Adontz (1934) 377-382; Laurent (1962) 25Of.; Cheynet - Vannier
(1986) 66-73. Philaretos war nicht der einzige annenische Kommandeur der zum Islam
iibertrat, ebenfalls konvertierten die Amire von as-Suwaida'; Dedeyan (1994) 51.

401 Die Eroberung von Qalat Ga 'bar: Die Numairiden hatten die Herrschaft iiber
Qal'at (;a'bar nach dem Ende von AnliStagin ad-Dizbari wiedererlangt. Nach Ibn Saddiid
wurde danaeh ein (;a'bar ibn Sabiq al-QuSairi Statthalter der Numairiden. Die Banii Qu
Sair waren ein den Banii Numair eng verwandter qaisidischer Stamm. Ibn Saddad zufolge
raubte er dann die Festung von ihren rechtmaBigen Eigentiimem, den Banii 'U!air (fa
saraqaha min bani V.tair), einem Unterstamm der Banii Numair. Das heiBt wahrschein
lieh, daB er wooer deren Oberhoheit anerkannte, noch Abgaben zablte. (;a'bar ibn Sabiq'
haute die Festung mit Quadersteinen aus, sodaB sie naeh ibm Qal'at (;a'bar benannt wor
den scin soU. Siehe dazu aueh Anm. 237. Naeh Ibn al-Qalanisi wurde er im Muharram
464/Sept..Okt. 1071 ennordet. Doch Sib! ibn al-(;auzi erwiihnt wahrend der Belagerung
von Muslim ibn Qurais im Jahr 472/1080 noeh einen (;a'bar als Herro der Burg, mit dem
Muslim ibn Qurais sieh auf das Ende der Wegelagerei cinigt. Sein Sohn und Nachfolger
Sabiq wurde dano als Wege1agerer von Malilclah gekreuzigt. Ibn al·Qalanisi, Vail, ed.
Amedroz, lOOf.; ed. Zakkiir, 168; Ibn al·(;auzi, Muntazam, ed. 'Ata XVI, 257; Sibt ibn al
(;auzi, Mir'at, ed. Sevim, 202, 239f.; Ibn al·A!ir, Kamil X, 9Of., 97f.; Ibn al-A~ir, Habir, 8
(Ga 'bar an·Numair/); Vahabi, Siyar XVIII, 552; Ibn Saddad, A'iaq III, IIOf.; Yaqiit,
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Aleppo am 23. Sa'ban 479/21. II. 1086. Die Zitadelle der Stadt wurde
iJun von ihrem Kommandanten, dem 'Uqailiden Sams ad-Daula Abu
z-Zimam402 Salim ibn Malik ibn Badran (gest. Mittwoch, 20. Sawwal
519/18. I l. 1125)403, iibergeben. Als Kompensation erhielt er die ge
rade eroberte Festung Ga'bar. Sib! ibn al-Gauzl nennt noch zusatzlich
die Stadte Hit und 'Ana, die ibm iibergeben worden sein sollen. Doch
gibt es fur diese Angaben keine Bestatigung durch andere Quellen.404

Ibn al-'Adim und in seiner Foige Ibn Saddad berichten, daB Salim
auch Balis, ar-Raqqa und einige Domanen ({1iyii C) erhielt. Die Stadt
ar-Raqqa war zuvor Mul:tammad ibn QuraiS zugesprochen worden;
doch es gibt keinen Hinweis darauf, ob er ar-Raqqa je in Besitz nahrn.
In allen anderen Quellen wird ar-Raqqa zur Herrschaft von Salim ibn
Malik, dem Herrn von QalCat Gacbar gezahlt. Wenn Balis je zur Herr
schaft der 'Uqailiden von Qal'at Ga'bar gehort hat, so kam aber die
Stadt dann schon zu Beginn der Herrschaft von Ri~wan ibn Tutus
(reg. 488-507/1095-1113) wieder zu Aleppo.405

Sams ad-Daula Abu z-Zimiim Salim ibn Malik ibn Badran al-'Uqaili
in Qal'at Ga'bar und Oberherrschaft tiber ar-Raqqa
nach dem 23. Sa'ban 479/ 21. II. 1086
bis Mittwoch, 20. SawwaI519/18. 11. 1125

Nach Ibn al-Qalanisl verbrachte Maliksah das Fastenbrechen am 1.
SawwaI479/9. I. 1087 noch in Aleppo, nach al-'~iml war er zu die-

Buldan II, 84f.; TV, 164 (gibt den Namen als Ga'bar ibn Malik, ein Mann der Banu
Numair wieder); Ibn al-'Adim, Zubda II, 101; Ibn al-'Adim, Bugya lX, 4158; 'A~imi,

Tan1], ed. Cahen, 366f., ed. Za'riir, 354; Ibn W~il, Mufarrig I, 15f.; Abu I-Fida',
MuI.!ta~r II, 195-197; Mustaufi, Nuzha, ed. 103, iibers. 103f.; Barhebriius, Chronicon,
iibers. Budge, 227, 23 I. Eine erste Analyse der Textstellen by Rice (I952b) 56f. Sourdel,
D.: Qja'ber. In: Ee II, 354. VgI. auch Yaqiit, BuJdan II, 621. Zur Kreuzigung bei Wege
lagerei vgl. Schacht, 1.: ~~' ai-Tan!,. In: EI2 TV, 770£. Vgl. S. 228.

402 Kunya fmdet sich bei Ibn al-FunU, Tani) I, 41 (22r), Z. 4., sowie zur Waqf-In
schrift von ar-Raqqa in Haase (2002).

403 Zur Person: Ibn al-'Adim, Bugya lX, 4157-4159; Ibn Saddad, A'laq III, 111f.
404 Hit und al-Anbar wurden noch 479/1086-7 und 480/1087-8 vom Gouverneur des

lrak erobert. Erobenmg von Hit und al-Anbar, ohne daB Salim ibn Malik Erwiihnung fin
det: Ibn al-Alir, Kamil X, 104, 107f.

40S Zur Stadt Balis: vgl. Ibn Saddad, A'iaq U2, 398. Ibn Saddad gibt an, daB Salim ibn
Malik schon im Jahr 479/1086, als er die ZitadeUe von Aleppo gegen Qal'at (;a'bar und
ar-Raqqa tauschte, auch Balis erhalten habe. Gesichert durch andere Quellen ist aber, daB
Balis zu Ri~wan gehOrte und dann an (;ana1:l ad-DauJa von J:liml? iiberging. lm Jahr
496/1102-3 wurde Balis wieder an Rj~wan iibergeben; Ibn al-'Adim, Zubda II, 149.
Durch ein Eingreifen von Tugtagin ging die Stadt an (;ana1:l ad-Daula zurUck, urn dann
wieder an Ri~wan zu fallen (Ibn Saddad). Erst im Jahr 510/1117 verkaufte der Artuqide
Nagm ad-Din I1giizi - zu dieser Zeit Herr von Aleppo - die Stadt Balis an die 'Uqailiden
von Qal'at (;a'bar; Ibn al-'Adim, Zubda 11,180.
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sem Zeitpunkt schon unterwegs in die Gaztra. Wegen eines Aufstan
des in Ijurasan marschierte Maliksah, Ibn al-'Adtrn zufolge, innerhalb
von zehn Tagen nach Nisapiir und durchquerte dabei die nordlichen
Diyar Mu~ar. Barhebraus erwahnt neben der Rebellion in Ijurasan als
Grund fur den ziigigen Abmarsch den Mangel an Nahrungsmitteln in
Aleppo fur eine Annee mitten im Winter.

Zuvor hatte Maliksah den Amtr Mugahid ad-Din BUzan zurn iq!ii c_

Halter von ar-Ruha' und Mala!)'a bestimmt und zur erneuten Ein
nahme der Stadt ar-Ruha' ausgesandt. BUzan muBte die Stadt bela
gem. Nach der Chronik von 1234 begann die Belagerung am 25. Vii 1
Qa'da 479/3. 3. 1087. Dies erscheint sehr spat, da Maliksah schon fast
zwei Monate zuvor Aleppo verlassen hatte, moglicherweise hatte
Biizan auf das Friihjahr gewartet. Maliksah zog mit dem Hauptheer
durch die Ebene von l:Iarran, ohne - wie Matthaus von Edessa schreibt
- Zerstorungen zu hinterlassen. Von den Gebieten, die MuJ:tarnmad ibn
Muslim zugesprochen wurden, verweigerte nur die Stadt l:Iarran die
Ubergabe. l:Iarran stand unter dem Befehl eines MuJ:tammad ibn as
Sa!ir, der verrnutlich ein Sohn oder Bruder von yal:tya ibn as-Sa!ir,
dem ehemaligen Gouverneur der Nurnairiden in l:Iarran, war. Die
Stadt l:Iarran war offenbar aus <uqailidisch-seldschukischer Oberherr
schaft wieder in den Herrschaftsbereich der Banii Nurnair gelangt.
Maliksah nahm die Stadt l:Iarran erst nach einigem Widerstand ein
und iibergab sie dann MuJ:tarnmad ibn Muslim.406

Mu~ammad ibn as-Sa!ir,
wahrscheinlich Maula der Bam} Nurnair in J:larran
wahrscheinlich 47811085 bis l)u I-Qa'da 479/Feb.-Marz 1087

Mu~ammad ibn Muslim ibn Qurais
in J:Iarran
l)u I-Qa'da 479/Feb.-Miirz 1087 his spatestens 482/l089-90?

Noch im Vii I-Qa<da 479/Miirz 1087 wurde BUzan die Stadt ar-Ruha'
ubergeben, ohne daB es Matthaus von Edessa zufolge zu Massakern
und Pliinderungen gekommen war. Fur die Zitadelle bestimmte Biizan

406 Ibn al-A!ir, Kamil X, 97, lOS (MuJ:!ammad ibn Sa!ir); Oahabl, Tiirib 471-480, 32
(MuJ:!ammad ibn Sa!ir); Ibn Saddad, A'iaq III, 48, ncnnt als Gouverneur (na fb) as-Sa!ir
und als seinen Oberherm den 'Uqailiden Ibrahim ibn Qurais, den Bruder von Muslim.
Ibrahim war zwar nach dem Tod von Muslim von den Mosuler Amiren als Fiihrer der
Banu 'Uqail anerkannt worden, doch seine Macht wird sich kaum tiber die Diyar Rabl'a
hinaus erstreckt haben. So versagte ibm der 'Uqailide von Aleppo die Anerkennung.
Moglicherweise handelt es sich bei der Angabe von Ibn Saddad nur um eine Extrapolie
rung, um ein mehnnonatiges Interregnum zu fullen. AhnJjch erwiihnt Ibn Saddad, A'iaq
III, 77, die Herrschaft von Ibrarum ibn Qurais in ar-Raqqa.
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einen Turkmenen als Befehlshaber. In der Stadt setzte er den Anne
nier und byzantinischen Kuropalates407 Toros, Sohn des He!iim, ein.
BUzan leitete erste BaurnaBnahmen wieder ein und befahl den Bau ei
nes Minaretts, fur das viel Geld ausgegeben wurde.408

Mit ar-Ruha', Aleppo, Antiochia und Damaskus kontrollierten die
Seldschuken aile bedeutenden Metropolen der Region direkt mit eige
nen Gamisonen und Kommandanten. Von diesen Metropolen aus si
cherten sie Nordsyrien und die Diyar Mu~ar als seldschukisches Auf
marschgebiet und Einfallstor nach Syrien. Die mittleren Zentren wur
den von arabischen Amlren beherrscht: l:Iarran, Sariig und ar-RaQba
von dem <Uqailiden Mul).ammad ibn Muslim ibn Qurais und der Sli
den mit Qal<at Ga<bar und ar-Raqqa von Salim ibn Malik. Spater,
wann genau ist nicht liberliefert, libernahm BUzan auch noch l:Iarran.
Moglich dafur ist noch das Jahr 479/1086, als BUzan das zweite Mal
ar-Ruha' einnehmen muBte, oder auch das Jahr 482/1189-90, als Ma
liksah mit der Gefangennahme von Ibrahim ibn Qurais - dem Anfiih
rer der Banii <Uqail - als Geisel in I~fahan deren Einflul3 zuriickdran
gen wollte.409

407 Der Titel Kuropalates war urspriinglieh fur die MitgliOOer der kaiserliehen Familie
reserviert. Er wurde im Zuge der Titelinflation des 5./11. Jahrhunderts aueh auswiirtigen
Maehthabem und hoehrangigen Funktioniiren verliehen; vgl. Oikonomidcs (1972) 293.

408 Dos ltinerar der Eroberung der Diyiir Mw;Jar und Aleppos durch MalikSiih: Die
meisten Chronisten geben das Itinerar Malikms auf der Grundlage von Ibn al-A!ir wie
fol81 an: Von Mosul iiber l:Iarran, ar-Ruha', Qal'at Ga'bar, Manbig naeh Aleppo. Dies
hiitte einen ziemliehen Umweg fur Maliksah auf dem Weg naeh Syrien bedeutet. Die Ba
sis fur die oben geschilderte Rekonstruktion des Feldzuges bilden die Angaben von Sib!
ibn al-Gauzi, Ibn al-Qalanisi und Ibn al-'Adim. Ibn al-'Adim, Zubda II, 100f., 103; Ibn al
'Adim, Bugya IX, 4147-4149; Ibn al-Qalanisi, [>ail, 00. Arnedroz, 118f.; 00. Zakkar
194f.; Sib! ibn al-Gauzi, Mir'at, 00. Sevim, 238-241 (nennt als Kompensation fiir Salim
ibn Malik neben Qal'at Ga'bar nur 'Ana und Hit am Euphrat, nieht aber ar-Raqqa, S.
240); 'A~imi, Tiirib, 00. Cahen, 366£.; 00. Za'nlr, 353f.; Ibn al-Mir, Kamil X, 96-98, 105,
107; Ibn al-A!ir, Bahir, 6f. (das ltinerar Maliksahs wird nieht in ehronologischer Reihen
folge beriehtet); Ibn W~il, Mufarrig I, 17-18 (Itinerar wie bei Ibn al-Mir); Abu I-Fida',
Mu1Jta~r II, 197f.; Ibn al-Wardi, Mu1Jta~r II, 4f.; Ibn Saddad, A'iaq 112, 398; iibers., 8;
III, 48, 77, 94, 110£.; [>ahabi, Tiirib, 471-480, 28f., 32f.; [>ahabi, 'Ibar III, 310, 315; Ibn
ad-Dawadari, Kanz VI, 412f., 430; Nuwairi, Nihaya XXVI, 325; Bundari, Tawan1}, 70,
81; Matthiius, iibers. Dostourian, 153f.; Chronieon 1234 II, 48f.; iibers. Abouna, 35f.
(Eroberung Edessas dureh BUzan, Bau cines Minaretts); Michael XV.VI, iibers. Chabot
III, 179; Barhebriius, Chronicon, iibers. Budge, 231. Rice (1952b) 56f.; Crawford (1955)
9-11; Zakkar (1971) 217-219; Sevim (1983) 129; Degener (1987) 89-92; El-Azhari
(1997) 64-71; Ripper (2000) 229-233.

409 Ibn ~addad, A'iaq III, 48f., erwiihnt, daB der Wesir Fai}r ad-Daula ibn Gahir im
Jahr 482/1089-90 alles das, was sieh in der Hand von Ibrahim ibn Qurais und dessen Bru
der Muhammad befand, iibemahm, also aueb Harran. Hier seheint es sieh urn eine Extra
polie~g von Fakten zu handeln, mit der Ib~ Saddad seine Inforrnationsliieke schlieBt,
vgl. Anrn. 28. Seine Quelle ist Ibn al-Mir, Kamil X, 149-151. Er verwechselt MuJ:mrnmad
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Mu~abid ad-DIn Biizan
in ar-Ruhii' Vii I-Qa'da 479/Feb.-Miirz 1087
und in Harriin nach 479/1087
bis Mo~tag, II. Gumiidii I 487/29.5. 1094

Diese <uqailidisehen AmIre in den Diyac MUQar, in Qal<at Ga<bar, ar
Raqqa und fUr einige Zeit in l:Iarran, gehorten nieht zu den in der un
mittelbaren Region ansassigen traditioneHen Beduinenanfiihrem, wie
es zuvor die Numairiden oder die Mirdasiden gewesen waren. Sitz der
<Uqailiden-Herrsehaft waren daher vor aHem jene Ortsehaften, liber
die sie eingesetzt waren - von Zeltlagem wird nieht beriehtet. Die
Banii Numair, ein Teil der Banii <Uqail und turkrnenisehe Stamme
verblieben irn BalIl].-Tal, doeh ihre Mogliehkeiten zu Razzien oder zu
miliilirisehen Ubergriffen waren dureh die seldsehukisehe Herrsehaft
eingesehrankt.410

v. Zusammenfassung der Ereignisse und Faktoren
fUr den Niedergang der Stiidte

Die Diyac Mu~ar mit ihren in der friihen <abbasidischen Zeit prospe
rierenden Silidten ar-Raqqa, l:Iarran und ar-Ruha' veranderten sich
unter der Herrschaft der l:Iamdaniden und Numairiden irn 4.-5./10.-11.
lahrhundert rasch. Urn die Griinde fUr den Niedergang der Silidte und
das Auftreten der archaologischen "Siedlungsliicke" zu klaren, werden
irn folgenden die einzelnen Abschnitte dieser Entwicklung und die
Einflu13faktoren zusarnmengefaJ3t.

I. Abschnitt: Isolation der Ortschaften des Tales durch einen Zu
sammenbrueh der ~arndanidischen Herrschaft irn Norden in den lah
ren 368/978-9 bis 38l/991 und im Sliden bis 40l/1010-1.

Die l:Iamdaniden beuteten das Balil].-Tal seit den Tagen Saif ad
Daulas fiskaliseh aus und vemachlassigten es. Die Stadtel:larran, ar
Raqqa und ar-Ruha' wurden von ~amdanidisehen Militarsklaven (sg.
gulam, pI. gilman) verwaltet. 1m ersten Drittel des 4./10. lahrhunderts

ibn Qurais mit Mul;Jammad ibn Muslim. Ibn al-A!ir berichtet nur von der Geiselhaft
Ibrahims und nicht von einer M~rrunads. Da Ibn ~addad davon ausgeht, dail Mul;Jam
mad dem Ibrahim botmiillig ist, vennutel cr, dan auch l:Iarran von Fabr ad-Daula ibn
Gahir adrninistriert wurde. Da l:Iarran jedoch in diesen Jahren in den Besitz von BUzan
iiberging, ist auch diese Vennutung Ibn ~addads hinfallig. Die weitere Herrschaftsge
schichte von J:larran lailt Ibn ~addad der von Mosul folgen.

410 Nur noch einmal, im Jahr 50211108, konnte ein Nwnairide, Man~iir ibn GauSan an
Nwnain, kurzfristig die Macht in ar-Raqqa an sich reil3en, doch dazu siehe Kapitel III,
Abschnitt XI.5.
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wanderten qaisidische Stiimme, darunter die Banu Nwnair, von der
arabischen Halbinsel in die Diyar Mu<;iar ein und brachten das beste
hende Nebeneinander von Stiimmen und Stadten aus dem Gleichge
wicht. Die Expedition des Buyiden <A9ud ad-Daula irn Jahr 368/978-9
teilte das BalIl}-Tal in ein buyidisches ar-Raqqa irn Siiden und ein ver
mutlich I:tamdanidisches I:Iarran und ar-RuM' irn Norden auf. I:Iam
daniden wie Buyiden verloren in den Auseinandersetzungen mit den
kurdischen Stammen irn Norden die Kontrolle iiber die Diyar Bakr
und in der Folge auch iiber die Diyar MU9ar und l:Iarran. Urn nominell
ihre Oberherrschaft zu bewahren, setzten die l:Iamdaniden und Buyi
den FUhrer der jeweils benachbarten kurdischen und arabischen Stam
me zu Gouvemeuren der Silidte ein. Damit legitirnierten sie deren
faktische Herrschaft oder Vorherrschaft. Nach dem Jahr 380/990-1
wird in den Chroniken der erste Nwnairiden-AmIr ar-Ragfir und sein
Nachfolger Watlab ibn Ga<bar als Herr der nordlichen Diyar MU9ar
narnhaft. Der Siiden mit ar-Raqqa als Zentrwn blieb bis 401/1010-1
unter der Herrschaft der groBen Militarrnachte oder einzelner, orts
fremder AmIre. Von 399/1008-9 bis 401/1010-1 war ar-Raqqa Basis
des fa!imidischen Generals Lu'lu' al-Bisara. Ibm gelang es, den fa!i
midischen GroBmachtanspruch bis nach ar-RaI:tba und dariiber hinaus
auch auf die <Uqailiden in Mosul auszudelmen. Veriinderungen in der
Politik Kairos verhinderten jedoch die Konsolidierung fa!imidischer
Herrschaft in der Region.

2. Absclmitt: Beduinische Vorherrschaft, politische Aufsplitterung,
Hungersnot und militarische Verwiistung durch Razzien und Auf
stiinde 401/1010-1 bis 447/1055.

Nach dem Jahr 401/1010-1 gewann WaWib auch die Herrschaft
iiher ar-Raqqa. Spatestens 40911 0 18-9 wurde er von den Fa!imiden
anerkannt und mit einem Ehrentitel (laqab) ausgestattet. Eine Miinz
pragung in l:Iarran ist Ausweis seiner autonomen Herrschaft. Die Fol
gen der beduinischen Herrschaft fUr die Stadte und die seBhafte land
liche Bevolkerung waren ein Riickgang der Kulturflachen und eine
stiindige Bedrohung der Wege zwischen den Stadten. Die Bedingun
gen fur eine iiberregional bedeutende Exportproduktion von Glas411

und Keramik412 , wie sie in der <Abbasidenzeit hestand, waren in die
sem Zeitrawn nicht giinstig.

411 Zur 'abbasidischen Glasproduktion von ar-Raqqa: Henderson (1996) und ders.
(1999).

412 Zur 'abbasidischen Keramik Migius (1999).
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Die Herrschaftsausiibung verlagerte sich von den Stiidten auf die
Zeltlager (~illa), in denen die nurnairidischen AmIre in der Regel
lebten. In den StOOten selbst wurden ihre Angelegenheiten von Mili
tiirsklaven wahrgenommen. Es ist anzunehmen, daB Zeltlager auch in
nerhalb der Mauerringe auf den Freiflachen in den Stiidten l:Iarran und
ar-Raqqa aufgeschlagen wurden. Dies diirfte zu Konflikten mit den
Stadtbewohnem gefiihrt haben. Das Interesse der Beduinen diirfte
hauptsachlich in der fiskalischen Ausbeutung gelegen haben, denn fur
einen finanziellen Ausgleich durch Dritte waren die beduinischen
AmIre bereit, ihre Herrschaft aufzugeben. AuBerdem fehlte ihnen Er
fahrung in der Verwaltung von Stiidten.

Nach dem Too von Wanab im Jahr 410/1019-20 wurde sein Sohn
Sabib ibn Wanab Nachfolger. Doch die Fiihnmg des Stammes war
nach Ausweis der Quellen uneinheitlich. Von einigen Orten sind die
Namen weiterer nurnairidischer AmIre bekannt: tU~air, der bei ar
RuM' lagerte, und nach Ausweis der Miinzen Mu~atin ibn Wanab. Ab
dem Jahr 416/1025-6 begannen fur fast anderthalb Jahrzehnte Ausein
andersetzungen und Blutrache zwischen nurnairidischen Stammes
gruppen, kurdischen Marwaniden und Byzantinem urn die Herrschaft
in ar-RuM'. In deren Verlaufkonnten die Byzantiner ar-Ruha' im Jahr
422/1031 einnehmen. Es folgten Massaker und Razzien der Byzanti
ner in das Gebiet von l:Iarran und Sariig (422/1031) und der Numairi
den in das Gebiet von ar-Ruha' (422/1031, 426/1035 und 429/1037-8),
Surnaisa~ (422/1031), Amid (425/1033-4) und as-Suwaida' (426/
1035). Dem kalten Winter 422-3/1031-2 folgten Diirre, Hungersnot
und Seuchen. Moglicherweise war es notleidende, liindliche, sjtItische
Bevolkerung, die zusammen mit Teilen der l:Iarraner Stadtmiliz die
Einwohner l:Iarrans im Jahr 423/1032 OOer 424/1033 iiberfiel. Sie zer
storten Tempel und Kollegiurn der ~abier, pliinderten und verwiisteten
die Stadt. 1m Jahr 425/1033-4 wurde l:Iarran an Sabib ibn Wanab
iibergeben. Dies fiihrte zu einer deutlichen Stiirkung der Nurnairiden
und der Stellung SabIbs. Dies ist abiesbar an den erwahnten, nun ver
mehrt berichteten Razzien der Nurnairiden, die weit iiber das Balil].,..
Tal hinausfuhrten.

Die Jahrzehnte seit dem Zusammenbruch der ~amdanidischen

Herrschaft bis zur seldschukischen Eroberung waren durch die stete
Gefahr fur die seBhafte Bevolkerung gekennzeichnet, bei einer der
vielen Razzien der verschiedenen Gruppen gefangengenommen und
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versklavt zu werden.413 Die Gefangenen, von denen jeweils berichtet
wird414, waren wahrscheinlich fur Sklavenmarkte4lS, wie sie in Aleppo
und Antiochia bestanden, vorgesehen. Kennzeichen fur die Stirnmung
der Bedrohung der Lebenssituation sel3hafter Bevolkerung ist auch die
gegeniiber anderen Epochen deutlich gehiiufte Erwiihnung OffentJicher
Zurschaustellung gekreuzigter Menschenleiber.416

Diese desolate Situation bildete den Hintergrund zweier srnisch
chiliastischer Aufstande in Nordsyrien, dem nordlichen Balit)-Tal und
dem oberen ijabiir in den Jahren 395/1004-5 und 439/1047. Beide
Male nannten sich die charismatischen, asketisch auftretenden FUhrer
al-A~far at-TaglibL Die mehrere tausend Menschen umfassende An
hiingerschaft rekrutierte sich aus der muslimischen, sel3haften Bevol
kerung. Die Aufstandischen fiihrten Razzien bis tief in das byzantini
sche Gebiet durch. Diese chiliastischen Aufstande konnen als Aus
druck enttauschter Lebensperspektive und Entwurzelung der muslimi
schen Stadt- und Landbevolkerung gedeutet werden.

Der Siiden des Balib-Tales und ar-Raqqa blieben, den Quellen zu
folge, von Verwiistungen dieses Ausmal3es verschont. Erst nach dem
Too von Sabib ibn Wa!!ab, im Jahr 431/1039-40, wurde ar-Raqqa zu
einem stiindigen Konfliktherd zwischen den zuvor verbiindeten Banii
Kilab und Banii Numair, doch ohne da13 Massaker und Pliinderungen
erwiihnt werden. Die Namen und Daten der Nachfolger von SabIb sind
schlecht belegt, ein Hinweis auf ihren moglicherweise abnehmenden
Einflu13 auf die Stiidte. Zwischen den Jahren 429/1038 und 433/1042
war die Region des mittleren Euphrats durch die Machtanspriiche des
fli!imidischen AmIrs und Gouvemeurs von Aleppo, Anustagm ad
Dizbarl, bedroht. Er hatte die Mirdasiden, den Fiihrungsklan der Banii
Kilab, im Jahr 429/1038 aus Aleppo verdriingt. Der Mirdaside TamaI
ibn ~aIiJ:t brachte in dieser Zeit die Stadt ar-Raqqa durch Heirat in sei-

413 Vgl. Ibn al-'Adim, Zubda I, 166 (359/969-70), 207 (405/1014-5). 1m Jahr 405/1014
Verkaufvon Gefangenen in Aleppo durch die Beduinen der Banii Kilab; auch bci Ya~ya,
Taril), ed. Tadmuri, 321. Zum Beispiel driickt sich der turkmenische General Artuq im
Jahr 477/1084-5 so aus: "Ich bin Kriegsherr, und es gehOrt nicht zu unserern Brauch, den,
den wir gefangen nehmen, einzukerkem, sondem wir verkaufen ihn und lassen ihn frei
(wa-ana ~a!aibu I-/:!arb; wa-laisa 'iidatuna ma (man na's;ruhu an na~b;sahU bal nubiuhu
wa-nu.t/iquhU)"; Sib~ ibn al-(Jauzi, Mir'at, ed. Sevim, 228.

414Neben den erwiihnten Verschleppungen seien weitere aus dem Raum Nordsyrien
genannt: Ibn al-'Adim, Zubda n, 11,12, 54; Sib~ ibn al-(Jauzi, Mir'at, ed. Sevim, 21f.

415 Zum SkJavenhandel aUgemein in dieser Zeit vgl. Mez (1922) 152-162.
416 Neben den erwiihnten Kreuzigungen vgl. Sib~ ibn al-(Jauzi, Mir'at, Ms. Arabc

5866, foJ. 135v; iibcrs. Yazbcck, 61; Ibn al-'Adirn, Zubda I, 179,278,286; Ibn al-Qalani
si, Oail, ed. Zakkar, 64; Ibn al-A!ir, Kamil X, 413. Zur Kreuzigung von toten Leibcm vgl.
Ullmann (1995) 15-23; Vogel, F. E.: $alb. In: Ef VllI, 935f.; Spies (1967).
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nen Besitz. Da die Mirdasiden und ein Teil der Banu Kilab von den
Weiden in der Umgebung Aleppos verdriingt worden waren, ist es
vorstellbar, daB die Inbesitznahme von ar-Raqqa gleichzeitig die Banu
Nurnair von ihren Winterweiden am mittleren Euphrat vertrieb. Dies
wiirde die Heftigkeit des folgenden Streites urn den Besitz von ar
Raqqa plausibel machen.

3. Abschnitt: Stabilisierung der Region durch fa!imidische Diplo
matie und Schutzzahlungen sowie Hohepunkt nurnairidischer Herr
schaft in den Stiidten l:Iarran und ar-Raqqa unter Mant< ibn Sablb in
den Jahren zwischen 44711055 und 452/1060.

Der AmIr ManI' ibn Sabib ist eine Ausnahmeerscheinung in der
nurnairidischen Geschichte. Zur Zeit des Aufstandes von al-Basasirl
gegen die Herrschaft der Seldschuken im Irak wurde er in das Biind
nissystem der Fatimiden integriert. Durch enorme Hilfszahlungen und
geschickte Diplomatie stellten die Fatimiden im Euphrattal und Nord
syrien politische Stabilitat unter den verfeindeten Beduinengruppen
her. Ar-Raqqa wurde im Jahr 450/1058 an ManI' zuriickgegeben.
ManI' ibn Sabib begann, dem Vorbild der Mirdasiden von Aleppo ent
sprechend, sich als urbaner Herrscher zu reprasentieren. Er baute den
Tempel der ~abier in l:Iarran in eine Zitadelle und Residenz urn. Es
gibt Hinweise, daB unter seiner Herrschaft auch mit einer Restaurie
rung der Versammlungsmoschee in ar-Raqqa begonnen wurde. In
l:Iarran und ar-Raqqa lieB er Miinzen priigen. Seinen Herrschaftsbe
reich dehnte er bis in das Ijabiir-Tal hinein aus. Der politische Wille
von ManIt fUr die Demonstration stiidtischer Machtentfaltung scheint
entscheidender als die Transferleistungen der Fa!imiden gewesen zu
sein, denn die Nurnairiden verfiigten auch zu anderen Zeiten iiber be
triichtliche mobile Vermogenswerte. Die giinstige Situation war nach
dem Ende der Rebellion von al-Basasirl und des fatimidischen Interes
ses in der Region im Jahr 452/1060 wieder beend~t. ManIt ibn Sablb
war nun mit Stammesrivalitiiten zwischen verschiedenen Gruppen der
Banu Kilab und deren Herrschaftsanspruchen auf Aleppo beschiiftigt.
Nach ManI's Tod im Jahr 454/1062 fehlte dem Stamm der Banu
Nurnair eine gemeinsame, namhaft zu machende Fiihrung.

4. Abschnitt: Seldschukische Einflille in das nordliche Baltl)-Tal
und tuqailidische Herrschaft in den Diyar Mu<;lar.

Wiihrend der Siiden des T~les mit ar-Raqqa schon 457/1064-5 in
mirdasidischen und 464/1070-1 in tuqailidischen Besitz iiberging,
blieb der Norden des Tales mit l:Iarran Riickzugsgebiet der Nurnairi
den. Ab dem Jahr 458/1065-6 begann fUr mehr als zwanzig Jahre eine
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Foige von seldschukischen Pliinderungen und Verwiistungen, da die
nordlichen Diyar Mm;lar Aufmarschgebiet der Seldschuken aus der
Richtung der Diyar Baler nach Nordsyrien waren. Der AmIr der Banii
<Uqail von Mosul, Muslim ibn Qurais, versuchte gleichzeitig unter
Anerkennung der seldschukischen Oberhoheit eine Herrschaft zu er
richten, die sich von Mosul iiber Amid im Norden nach Damaskus
spannte. 1m Jahr 474/1081-2 eroberte er auch die nordlichen Diyar
Mu<:lar mit den Stadten J::larran und Sariig. Seine Oberhoheit wurde im
christlichen ar-RuM' anerkannt. Die Quellen nennen die Banii Numair
nur noch im Zusammenhang mit anderen Stiimmen in der Heerfolge
von Muslim ibn Qurais. 1m Jahr 477/1084 wurde Muslim ibn Qurais
in allen seinen Besitzungen in der GazIra und in Nordsyrien vom
Seldschukensultan MaJik!lM bestatigt. Der Feldzug von Malik!lah im
Jahr 479/ I086-7 von Mosul iiber Aleppo in die nordlichen Diyar
Mu<:lar ordnete die Herrschaftsstruktur der Region grundlegend neu.
Die grol3en befestigten Metropolen Antiochia, Aleppo und ar-RuM'
wurden der direkten Kontrolle seldschukischer Gouverneure unter
stellt. In den mittelgrol3en Orten wie J::larran, Sariig, ar-Raqqa und
Qal<at Ga<bar wurden arabische Amlre, wie die <Uqailiden, eingesetzt,
die sich aber nicht aus der unmittelbaren Umgebung der Stadte rekru
tierten. Ihre Stellung verdankten sie den Seldschuken. Damit waren
die Weichen fUr die zukiinftige EntwickJung gestellt. Die Herrschafts
ausiibung hatte sich wieder von den Zeltlagern auf Stiidte und Garni
sonen verlagert, dies betraf auch die nomadischen AmITe in den ge
nannten Stadten. Nordsyrien und die Diyar Mu<:lar waren wieder in ein
handlungsfahiges Grol3reich integriert. Doch es dauerte noch Jahr
zehnte, bis die Region politisch und militarisch zur Rube kam.

Fiir die Banii Numair ist hervorzuheben, daB die Uberlieferung zu
ihrer Geschichte, die einzelne Fijhrerpersonlichkeiten hervortreten
laI3t, dann am dichtesten ist, wenn ihnen von den rivalisierenden Grol3
machten eine politische Rolle und damit Prestige zugewiesen worden
war. Dies war vor allem der Fall wiihrend der Verbindung und Tri
butabhiingigkeit zu Byzanz im byzantinisch-tatimidischen Krieg in
den Jahren 422/1031 bis 433/1042 und wiihrend der Allianz mit den
Fatimiden in der Zeit des Aufstandes von al-BasasIrI, 447/1055 bis
452/1 060. In den anderen Jahrzehnten ihrer Geschichte erscheinen die
Numairiden weitgehend als Nomadenstamm, dessen Fiihrer der stadti
schen Geschichtsschreibung kaum mit Namen bekannt sind. Als Kol
lektiv werden sie bei Razzien, allein oder im Verbund mit anderen
Stiimmen genannt. Die in der Miinzpragung erwahnten Namen,
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Wanab, ~abIb, MutA(in und ManIt, diirften diejenigen Nurnairidenfiih
rer mit dem grol3ten Einflu/3 auf das stadtische Leben gewesen sein.
Diese Aussage ist allein schon durch die Tatsache ihrer Nennung auf
Miinzen begriindet. Wie dieser Einflu/3 im einzelnen aussah, Hillt sich
aufgrund des Schweigens der literarischen Quellen nicht beschreiben.
Nur bei ManI' ibn ~abIb geben bislang archaologische Zeugnisse na
here Auskunft tiber Baumal3nahmen in J:larran und ar-Raqqa.

Die Lebensbedingungen der sel3haften Bevolkerung im Balil].-Tal
waren im Untersuchungszeitraurn stark bedroht. Doch gab es inner
halb des Balil].-Tales, nach den Informationen der literarischen Quel
len zu urteilen, deutliche regionale Unterschiede. Die Region von ar
Ruha', Sariig und J:larran war von den Unruhen, Razzien, Aufstanden
und Kriegsziigen der Zeit schwer betroffen. Nachdem im Jahr 422/
1031 ar-Ruha' unter byzantinische Herrschaft geriet, wurde es als Fe
stungsstadt ausgebaut. Ais Metropole der syrischen Christen erlebte es
in dieser Zeit einen kulturellen Hohepunkt. J:larran und seine Umge
bung dagegen blieben bedroht, von byzantinischen Truppen, chiliasti
schen Aufstandsbewegungen und Beduinen einerseits und Kalte,
Diirre, Naturkatastrophen und Hungersnot andererseits. Der Besitz
von ar-Raqqa und dem stidlichen Balil].-Tal war zwar urnstritten, doch
nach Ausweis der Quellen war die Region nicht von erwahnenswerten
Pliinderungen und Massakem betroffen wie sie der Norden erlitt. Ar
Raqqa stand langer unter der Kontrolle und dem Schutz der grol3en
Militiirrnachte. Auch die relativ geschtitzte Lage nordlich des Euphrat,
aber an den Wegen zwischen Syrien und dem Irak gelegen, diirfte fur
die Stadt vorteilhaft gewesen sein. Obwohl die andere Stadt J:larran
das Zentrum der numairidischen Herrschaft war, scheint es, da13 ar
Raqqa als Stadt bedeutender war.

Erst durch die Konsolidierung der seldschukischen Herrschaft im
BalIb-Tal und ihrer Nachfolgedynastien im Laufe des 6./12. Jahrhun
derts wird dieser Prozess des Niedergangs der Stadte urngekehrt.



KAPITEL DREI

DIE STADTE DES BALfI:.I-TALES
ZWISCHEN SELDSCHUKEN UND KREUZFAHRERN

I. Uberblick

Die Herrschaftsstruktur, die Maliksah und sein iiberragender Wesir
Ni?;iim al-Mulk in Syrien und Nordmesopotamien errichteten, erfor
derte anfanglich wenig miliHirischen Aufwand von Seiten des obersten
Sultans. Sie erwies sich jedoch nach dem Too ihrer beiden Schopfer
als fragil. Dariiber hinaus entstand der Region nur wenige Jahre nach
Maliksahs Too eine neue Bedrohung durch die Kreuzfahrer. Insbeson
dere der Norden des BalIl].-Tales Iitt unter einer permanenten Kriegs
situation. Dies hemmte die friihzeitige Erholung der Stadte in der Re
gion im Vergleich mit denen des seldschukischen Kernlandes. 1 Fast
vierzig Jahre dauerte die Phase der Stabilisierung der seldschukischen
Herrschaft in der Untersuchungsregion. Sie fand mit der Machtiiber
nahme <Imad ad-Dm Zangls in Mosul und in Aleppo (reg. 521
541/1127-1146) sowie spater mit der Eroberung von ar-Ruha' (Edes
sa) ihren vorlaufigen AbschluB. Sein Sohn Niir ad-Dm Malpniid (reg.
541-569/1146-1174) konnte auf diesen Leistungen - in der Architektur
erkennbar - aufbauen. Doch die Herrschaft der Zanglden stellt nicht
den Wendepunkt in der Entwicklung der Region und der Smdte dar,
sondern ist das Ergebnis dieses Umbruches.

Urn die politischen Faktoren fUr die Renaissance der Smdte unter
den Seldschuken herauszuarbeiten, muB auf einen grundlegenden Un
terschied zwischen der Seldschukenzeit und der beduinischen Vor
herrschaft verwie'sen werden. Die autonomen nomadischen Fiirsten
tiimer in Nordsyrien, den Diyar MUQar und den Diyar Rabl<a erkann
ten zwar formal die fatimidische, biiyidische und in gewisser Weise
auch die byzantinische Oberherrschaft an; sie waren aber der Innen
politik und der Herrschaftsordnung dieser Reiche weitgehend entzo-

I Vg!. zum Verhiiltnis der Seldschuken zu den eroberten Stiidten im Iran und deren
Aufbliihen in der seldschukischen Zeit Lambton (1973), insb. 114-121. Drechsler (1999)
220 iiber die Stadt Qom in der seldschukischen Zeit. Er ist erstaunt iiber das Aufbliihen
der Stadt trotz der politisch-militiirischen Auseinandersetzungen dieser Zeit.
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gen. Dies rechtfertigte die Konzentration der Studie auf die indigenen
Entwicklungen irn Baltl].-Tal. Mit der Eroberung durch Maliksah wur
den die Stadte der Untersuchungsregion, trotz aller Kriegsereignisse,
in ein Grol3reich einbezogen. Daher ist es notwendig, die politischen
und wirtschaftlichen Aspekte, die die gesamte Untersuchungsregion
betrafen, yon den Yorwiegend lokalen Bedingungen in l:Iarran und ar
Raqqa zu scheiden, obwohl in der konkreten historischen Situation
jeweils regionale und lokale Aspekte miteinander verschrankt waren.
Die seldschukische Reichspolitik und Herrschaftsordnung wirkte auf
die Untersuchungsregion vor allem durch
- die Gouvemeure der Westprovinz in der Hauptstadt Mosul,
- die von den seldschukischen Sultanen veranlal3ten FeldzUge zur

Bekampfung der Kreuzfahrer und zur Integration der autonomen
seldschukischen Fiirsten Syriens,

- das System des Steuerrentlandes (iq!ii ') und der Handelssteuem
(mukUs und baqq a/-bai C) zur Finanzierung des Staates und seines
Herrschaftsapparates und durch

- das Geldsystem, das die Seldschuken in der Untersuchungsregion
zwar tibemahmen, welches sich aber wahrend der Untersuchungs
zeit irn Geldumlauf ablesbar veranderte.

Die politischen Aspekte und ihre Wirkung auf die Stadte der Diyar
Mu<;lar werden in den Abschnitten II bis IX behandelt sowie die fiska
lischen und geldwirtschaftlichen in den Kapiteln vier und funf. Die
grol3en Unterschiede in der "Renaissance" - wie die raumlich nahe
beieinander gelegenen Stadtel:larran und ar-Raqqa belegen - lassen
sich nicht allein aus tiberregionalen Faktoren erklaren. Die spezifisch
lokalen politischen und wirtschaftlichen Aspekte werden fur J:larran in
Abschnitt X und fur ar-Raqqa in Abschnitt XI getrennt dargestellt.

Die Hauptquellen fur die Untersuchungsregion in der Seldschuken
zeit sind irn Wesentlichen die schon in Kapitel eins und zwei genann
ten. Die Chroniken vollziehen in der Seldschukenzeit einen Perspekti
venwechsel. In der Zeit der beduinischen Vorherrschaft wurde in den
literarischen Quellen den Stammen mehr Aufmerksamkeit zuteil; mi~

der seldschukischen Eroberung und der folgenden Expansion der
Kreuzfahrer verlagerte sich das Interesse auf die innerseldschukischen
Auseinandersetzungen und die Kampfe mit den Franken.2 Die Bericht
erstattung tiber die Diyar Mu<;lar riickt den Norden, die Grenzregion zu
den armenischen, byzantinischen und lateinischen Territorien, in den

2 Zur Verwendung des Begriffs "Franken" als kollektive Bezeichnung der Kreuzfah
rer vgl. Knoch (1966) 91-107.
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Mittelpunkt ihres Interesses, das heillt vor allem den Kriegsschauplatz
zwischen ar-Ruha' und l:Iarran. Weniger Aufmerksamkeit wurde dem
Stiden des BaJn}-Tales mit Qal<at Ga<bar und ar-Raqqa zuteil. FUr die
militiirischen Begegnungen in der Ebene zwischen l:Iarran und dem
frankischen ar-Ruha' gewinnen nun die lokalen christlichen Chroni
ken des Armeniers Matthaus von Edessa und die anonyme syrisch
aramaische Chronik von 1234 an Bedeutung. Ais vollig neue Quellen
gruppe treten lateinische Chroniken der Kreuzzugszeit hinzu, allen
voran Fulcher von Chartres (gest. 521/1127)3, der Balduin von Bou
logne (gest. 511/1118), den spateren Graf von Edessalar-Ruha' und
Konig von Jerusalem, als Kaplan auch auf seinem Zug nach ar-Ruha'
begleitet hatte. Er war ein unmittelbarer Augenzeuge der Konflikte
zwischen Kreuzfahrem und den Seldschuken. Dann fol81 Albert von
Aachen (gest. 6./12. Jahrhundert), der zwar nie im heiligen Land war,
aber erstaunlich gut die Vorgiinge in ar-Ruha' und tiber die Verhalt
nisse im seldschukischen Lager kannte. Sein Hauptinformant - so ver
mutet man - war ein lothringischer Teilnehmer des ersten Kreuzzuges.
Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, da13 auch eine wie auch immer ge
artete Abhiingigkeit zur Chronik von Fulcher besteht.4 Die Verfasser
der genannten christlichen Chroniken verfugten jedoch tiber keinen

3 Zu Fulcher von Chartres: Hagenmeyer in der von ihm besorgten Edition von Ful·
chcr, Historia, 1-19: Ryan in ihrer Ubersetzung, 3-55; Epp (1990), insb. 24-35.

4 Zum Verhaltnis zwischen Fulcher von Chartres und Albert von Aachen: Kugler
(1885) wendet sich vor allem gegen H. v. Sybels These der WertJosigkeit von Alberts
Chronik als Quelle. Seine Aussagen (S. 60-62) zum Verhiiltnis von Fulcher und Albert
kiinnen als iiberholt gelten. Beaumont (1928); Knoch (1966); Jacobsen, P. Ch.: Albert. In:
Lexikon des Mittelalters I, 286f. Fiir die hier interessierenden Passagen, die sich mit der
GeschichteI:Iarrans und ar-Ruha's auseinandersetzen, wurde von Hagenmeyer in seiner
Edition von Fulcher, Historia, 80, 204, eine Abhiingigkeit Alberts von Fulcher vermutet.
Knoch (1966) 71 Anm. 34, widerspricht dem mit dem Argument, daB Fulcher und Albert
zwar ahnJiche Sachverhalte behandeln, jedoch ihre Berichte nicht vollig iibereinstimmen
(vgl. die Liste der AmiTe Karbugas, s. S. 185 und die Schlacht am Bali!], die bei ar-Raqqa
stattfand, s. S. 193f.); das beillt, sie hangen nicht in der Weise zusarnmen, daB der eine
von dem anderen abschrieb. Auch Edgington (l997a) 61, dies. (l997b) 57 widerspricht
der Behauplung Hagenmeyers, daB Albert die Chronik von Fulcher kannte. Es bleibt aber
gerade in Anbetracht der Liste der Amire Karbugas und der Erwiihnung der Region ar
Raqqa als Schlachtfeld der Eindruck, daB eine wie auch immer geartete Beziehung zwi
schen beiden besteht. Aufgrund einer anderen Textstelle deutet Knoch an, daB beide,
Fulcher und Albert, eine verlorene lothringische Chronik benutzt haben kiinnten. Er laBt
aber die Entscheidung dariiber offen. Dariiber hinaus spricht Knoch eine miigliche Be
ziehung zwischen Matthiius und Albert nicht an, die Hagenmeyer jedoch durchaus sieht.
Kembeleg ist der bei Matthiius und Albert vorhandene Bericht iiber den gescheiterten
Versuch der Einnahme von Surnaisii!; siehe S. 180. Allgemein auBert sich Cahen (1990)
nochmals zu den ofTenen Forschungsfragen zu Albert von Aachen und die Herkunfl sei
ner Informationen iiber den Orient. Vgi. auch Mulinder (1997).



148 KAPITEL DREI

Einblick in die politischen Zusanunenhange des se1dschukischen Rei
ches. Sie irren daher in manchen Einschatzungen, soba1d sie die 10ka1e
Ebene der Erzahlung ver1assen.

Die Epoche der "Renaissance" der Stadte ist durch eine Reihe von
miteinander verbundenen Ung1eichzeitigkeiten und Veranderungen
auf regionaler und 10ka1er Ebene sowie bei verschiedenen Gruppen 
Staat, Stadte, Stamme - gekennzeichnet. Will man trotzdem die se1d
schukische Zeit in historische Abschnitte zer1egen, so bieten sich fo1
gende an:

1. Die vergleichsweise stabile Herrschaftsordnung Maliksahs und sei
ner Amtre Aqsunqur in Aleppo und BUzan in ar-RuM' von 479/
1087 bis 487/1094: Der Landfrieden in der Region wurde wieder
hergestellt und mit Reformen in del' Finanzverwaltung begonnen.

2. Der Zusammenbruch der Herrschaftsordnung des se1dschukischen
Reiches und die Invasion der Kreuzfahrer verursachten in den nord
lichen Diyar Mu<;lar eine fast permanente Kriegssituation und
Kriegsbedrohung wahrend der Zeit von etwa 487/1094 bis 522/
1128:
- Zwischen 487/1094 und 489/1096: Zerriittung der politischen

Struktur durch die Machtkampfe zwischen Barkyaruq und Tutus.
In dieser Zeit wurden die arabischen Beduinen in Nordsyrien und
Nordmesopotamien aus den 1etzten ihnen unterstehenden Stadten
vertrieben und aufgerieben.

- Zwischen 489/1096 und 503/1109: J:larran wurde Teil der Mo
su1er Provinz. Die Integritat des Machtbereiches von Mosul so
wie die reichsse1dschukische Kontrolle iiber Mosu1 se1bst wur
den imrner wieder durch rebellische seldschukische Amtre in
Frage gestellt. Die Franken eroberten im Jahr 490/1097 die Stadt
ar-Ruha'. Bis auf einen gescheiterten Gegenfe1dzug des Gouver
neurs von Mosu1 noch im se1ben Jahr gab es iiber zehn Jahre
hinweg nur einen 10ka1en Widerstand gegen die europaischen
Eroberer.

- Zwischen 502/1110 und 511/1116-7: Der seldschukische Sultan
Mu1}amrnad Tapar veran1aBte drei groB ange1egte Fe1dziige zur
Riickeroberung von ar-Ruha' und zur Integration der autonomen
se1dschukischen Fiirsten Syriens in das Reich. AIle drei Fe1dziige
scheiterten.

- Zwischen 511/1116 und 51811125: Nach dem Too von Mul:tam
mad Tapar nutzten die Artuqiden die Nachfo1gekampfe, urn ihre



ZWISCHEN SELDSCHUKEN UNO KREUZFAHRERN 149

Macht in Nordsyrien und in den nordlichen Diyar Mue;tar auszu
bauen.

- Zwischen 518/1125 und 522/1128: Den Gouverneuren von Mo
sui Aqsunqur al-BursuqI und ZangI gelang es, Nordsyrien und
die nordlichen Diyar Mu~ar wieder in die Provinz Mosul einzu
beziehen und 522/1128 mit einem Waffenstillstandsvertrag mit
dem Herro von ar-Ruha' abzusichern.

3. 1m Sliden erlebte ar-Raqqa unter der Herrschaft der <Vqailiden von
Qal<at Ga<bar, die eine Sonderrolle in der Region einnahmen, eine
im Vergleich zum Norden ruhige, nachrichtenarme EntwickJung. In
diese Zeit rallt der Aufstieg der Stadt zum regionalen Keramikpro
duktionszentrum. Infolge von zangIs Politik, die Mosuler Provinz
territorial abzurunden, wurde ar-Raqqa im Jahr 529/1135 kampflos
eingenommen.

4. In der letzten Periode ab 522/1128 vereinigte ZangI ibn Aqsunqur,
der seldschukische Gouverneur von Mosul, die Region der Diyar
Mu~ar: im Jahr 522/1128 l:Iarran, im Jahr 529/1135 ar-Raqqa und
schlieBlich im Jahr 539/1144 ar-Ruha'. ZangI gelang es, die Region
zu stabilisieren und einen autonomen Herrschaftsbereich im Westen
des Seldschukenreiches aufzubauen. Seine Politik nahm das Re
formprogramm der Seldschuken wieder auf und wies den nordJi
chen Diyar Mu~ar eine Funktion als Nahrungsmittelproduzent in
nerhalb seiner konsolidierten Herrschaft zu.

Vnter ZangIs Sohn Niir ad-DIn MaJ:uniid wurde die Erholung in fast
allen SHidten manifest. Die Stiidte, auch l:Iarran und ar-Raqqa, wurden
mit Reprasentationsarchitektur ausgebaut, das Bildungs- und Rechts
wesen wurde gefOrdert und MaBnahmen in der Miinzpolitik wurden
ergriffen, urn den Bediirfnissen des Marktes zu entsprechen.

II. Die Integration Syriens und Nordmesopotamiens in das seldschu

kische Reich und das Ende der grofJen Nomadenstiimme

11.1. Die Struktur der seldschukischen Herrschaft

Die Eroberung der Region durch Maliksiih im Jahr 479/1086 inte
grierte Nordsyrien und Nordmesopotamien erstmals seit der Zeit des
Zusammenbruchs der <abbasidischen Herrschaft, 150 Jahre zuvor,
wieder in ein zentral gelenktes islamisches GroBreich. Die seldschu
kische Herrschaft basierte auf dem Besitz der jeweiligen Metropolen.
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In ihnen iibten Angehorige des seldschukischen Familienklans oder
hochrangige seldschukische AmIre die Herrschaft aus, die zurn ge
meinsamen Vorgehen verpflichtet waren: S

Damaskus stand unter der Herrschaft von Tutus ibn Alp Arslfm6,

dem Bruder von Maliksah;
Antiochia wurde von einem ranghohen AmIr namens Mu'ayyid ad
Daula Vagi Siyfm ibn MuJ:1ammad ibn Alb7 beherrscht;
Aleppo war der Herrschaftssitz von QasIm ad-Daula Aqsunqur, ei
nero anderen ranghohen AmIr und dem Stammvater der ZangIden;
ar-Ruha' war in der Hand des AmIrs Mugahid ad-Din Biizfm8 und
Mosul kam erst etwas spater, ab 482/1089-90, unter direkte seld
schukische Herrschaft und wurde dann von dem Wesir Fal]r ad
Daula ibn Gahir verwaltet.9

Wahrend die meisten der oben genannten AmIre die Herrschaft iiber
we Metropole und die dazugehorige Provinz personlich ausiibten -

S Tutu~ forderte im Jahr 482/1089 Unterstiitzung von BUzAn von ar-Ruba' und
Aqsunqur von Aleppo gegen den Vonnarsch der Fa!irniden und gegen die Banii Mula'ib
in Palastina und im Siiden Syriens an; Sib! ibn al-Gauzi. Mir'at, ed. Gamidi, 130f., 135,
153; Ibn al-'Adirn, Zubda II, 106. Bei Sib! ibn al-Gauzi ist es Tutu~, der die beiden Amire
zur Unterstiitzung aufruft, bei Ibn al-'Adim ist es MaIik~, der die BefeWe naeh der
Klage seiner Gouvemeure gibt. Zum System der seldschukischen Herrschaft vg!. Klaus
ner (1973), insb. 9-23.

6 Vg!. Qahabi, Tan1J481-49O, 22.
7 Namensform bei Ibn al-A!ir, Kamil X, 168; Ibn al-'Adim, Zubda II, 101 (ohne Ibn

Muhammad). Das Chronicon 1234 II, 49f.; iibers. Abouna, 36f., bezeichnet Vagi Siyan
als Sohn Artuqs und Bruder von Sukmiin ibn Artuq. Doch dies ist eine FeWinfonnation.

8 Ibn al-QaJanisi, Qail, ed. Zakkar, 203, und in der Nachfolge Ibn al-'Adim. Zubda
II, 109, nennen BUzAns lllqab an einer SteIle dagegen 1miid ad-Daula.

9 Ma1iksah hatte die Stadt Mosul dem 'Uqailiden Ibrahim ibn Qurai~ genommen und
sie im Jahr 482/1089-90 dem erfahrenen Wesir F$ ad-Daula ibn Gahir iibergeben. der
zu der Wesirsfamilie der Banii Gahir gehorte. Nach Ibn al-A!ir, Karnil X, 121 und 176,
stand Mosul vom Qii l-Qa'da 479fFeb.-Marz 1087 bis 482/1089-90 unter der Herrschaft
von Muslim ibn QuraiSs Bruder. Ibrahim ibn Qurais. Ibn al-Azraq, Tarib, ed. 'Awa~, 22 I,
machtjedoch andere Angaben. Er sagt aus, daI3 Mal~ schon im Qii l-Qa'da 479fFeb.
Marz 1087 einen 'Amid al-Mulk in Mosul einsetzte. der aber nicht naher identifiziert
werden konote. Vermutlich verwechselt er ihn mit dem Sohn von Fabr ad-Daula ibn Ga
hir, der den Laqab 'Amid ad-Daula trug. Auch irrt er sich in der Zeit. Sicher scheint, daB
im Jahr 482/1089-90 Ibrahim ibn Qurais als Geisel an den Hof nach I~fahan geholt wur2
de; Ibn al-Alir. Karnil X, 149. bn Ramadan 482/Nov.-Dez. 1089 wurde der Wesir Abii
Na~r Fabr ad-Daula MuJ:1ammad ibn Gahir iiber Mosul und die Diyac Rabi'a eingesetzt.
Er herrschte iiber Mosul, Na~ibin (Eroberung Rama~ 482 h.), Singac. ar-Ral;1ba und das
ijabiirgebiet. Er starb aber schon im darauffolgenden Jahr. im Ragab 483/Aug.-Sept.
1090; Ibn al-Azraq, Tarib, ed. 'Awa~, 226-229; Ibn Saddad, A'iaq III, 393; Ibn al-A!ir,
Kamil X, 121, 149f., Sib! ibn al-Gauzi, Mir'at, ed. Garnidi, 143f. Wer sein direkter Nach
folger in Mosul wurde. wird nicht in den QueIlen ausgesagt, vermutlich ~fiya ijatiin (s.
S. 157). Cahen, C.: !)jahir (Banii). In: Ee II, 384f.; Degener (1987) 93 (beriicksichtigt nur
Ibn al-A!ir); Ripper (2000) 2 I2-2 I7, 239-240.
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sie waren sowohl iq!ii <-Halter als auch GouvemeurelO -, iiberliel3en ei
nige, wie Biizan in ar-Ruha', ihr iq!ii <einem untergeordneten Befehls
haber. Biizan selbst diente in den Kriegen im Kaukasus. l1 Innerhalb
dieser iq!ii'S wurden moglichst viele Gebiete zur Versorgung der Ar
mee an untergeordnete AmIre als Unter-iq!ii'S vergeben.

Die Herrsehaft iiber mittlere Stiidte blieb in der Hand der einheimi
schen Maehthaber, die zu den Seldschuken in einem Abhangigkeits
verhaltnis standen und auf deren Loyalitat sich die seldsehukisehe
Herrsehaft stUtzte. Das waren in der Untersuehungsregion die 'Uqaili
den. Als Reprasentanten der einheimisehen arabiseh-beduinischen
Herrsehaftsschieht wurden sie fur den Verlust ihrer Herrsehaft in den
groBen Stadten dureh die Vergabe kleinerer Befestigungen und mittle
rer Stadte als iq!ii' entsehadigt. Doeh bald wurden sie auch von diesen
Machtpositionen verdrangt.

Das Modell des Staates, das N~iim al-Mulk in seinem Siyiisatniime
niedergelegte, war ein starker Staat mit dem Anspruch, die unter
sehiedliehen staatliehen Funktionen zentral zu leiten, urn so den zen
trifugalen Kraften, die dem iq!ii '-System innewohnen, zu begegnen.
Die turkmenisehe militarische Elite sollte durch die persiseh orien
tierte Administration und das Rechtssystem kontrolliert werden. 12 Die
se Konzeption wurde verrnutlich auch im aul3ersten Westen des Rei
ches, das heil3t in der Untersuchungsregion, durehgesetzt. Beispiels
weise wurden Geriehtsbezirke zentral verwaltet und waren nieht dek
kungsgleieh mit den neugeschaffenen politisehen Strukturen der iq!ii '
Bezirke. So entspraeh der Geriehtsbezirk, der die Stiidte ar-Ral).ba, ar
Raqqa, J:larriin, Sariig und Aleppo umfal3te, nieht der politischen Auf
gliederung der Region. l ) N~iim al-Mulk hatte den ~anafitischen Q~I

Abu I-Qasim 'All ibn M~ammad ibn ~ad as-SinmiinI (gest. RabI'
I 493/Jan.-Feb. 1100)14 in diesen qa9ii ~ Geriehtsbezirk, eingesetzt.
Besoldet wurde der Q~I nieht mit einem iq!ii' oder aus dem Budget
eines AmIrs, sondem naeh eigenen Aussagen direkt aus der seldsehu-

10 Zwn iq!il <siehe Kapitel vier, Abschnitt 11.3.
II Matthiius, iibers. Dostourian, I54f.
12 Cahen (1968) 153; Klausner (1973) 14-27.
13 1m Norden der DiyiiI' Mu<;lar gehOrtel:larriin zur Herrschaft von B1lziin, dem iq!ii "

Halter von ar-RuM', im Siiden ziihlte ar-Raqqa zur Herrschaft des 'Uqailiden von Qal'at
Ga'bar und im Westen Aleppo zwn iq!ii 'von Aqsunqur.

14 Zur Person: Qurasi, Gawahir n, 605-610. Brockelrnann, GAL SI, 638£.; Schneider
(1990) 156-158. Sein Vater soli Abu Ga'far MuJ:1ammad ibn AJ:unad as-Simnani (gest.
44411052-3) gewesen sein, der im Jahr 407/1016-7 in Aleppo Qii9i war; Ibn al-'Adirn,
Zubda I, 216. Jedoch ist diese von Abu I-Qasirn behauptete Abstammung wnstritten.
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kisehen Staatskasse, dem Bait ai-mal. Fiir Ni.?:am al-Mulk verfaBte er
ein Handbueh fur Richter. IS

11.2. Die Veriinderungen und Leistungen der neuen seldschukischen
Verwaltung in den grojJen Stiidten der Region

Die seldsehukisehe Herrsehaft, wie sie Maliksah in Syrien erriehtete,
braehte eine Reihe von Veranderungen, die sieh auf die Stiidte aus
wirkten und zuerst in den Metropolen faBbar wurden. Dureh den
Chronisten Ibn al-(Adim sind wir tiber die Entwieklung in Aleppo ver
gleichsweise gut infonniert. Fiir die anderen Metropolen unter direk
ter Herrsehaft der Seldsehuken, das heillt fur Antioehia und ar-Ruha',
lassen sieh diese Veranderungen aufgrund der Quellenlage nieht in
dem gleichen MaBe beobaehten. Die wenigen Infonnationen deuten
jedoeh auf eine ahnliehe Entwicklung hin. Fur alle groBen SHidte gal
ten besondere Faktoren, die die jeweilige Entwieklung spezifiseh be
einfluBten. Ais Erstes wurden in den neuen Stiidten Steuerbehorden
erriehtet, als Zweites wurde versueht, einen Landfrieden herzustellen.
Drittens wurden Reprasentationsbauten errichtet, als siehtbare MaB
nahrne der neuen seldsehukisehen Herrsehaft.

Aleppo nahrn als Fernhandelsmetropole l6 und Herrschaftssitz eine
Sonderrolle innerhalb der nordsyrischen Region ein. Dadurch standen

15 Der genannte Bezirk entsprach dem ehemals westlichen Teil des Machtbereiches
von Muslim ibn Qurais. In Aleppo hatte nach den erziiWenden Quellen Muslim ibn Qu
rais im Jahr 477/1084-5 jemand anderen, Abu J-Fa~ ibn Abi (;arada, zurn QaQi emannt;
Ibn al-'Adim. Zubda II, 92. Er starb im Jahr 488/1095-6; 'A~imi, Tant, ed. Cahen, 370f.;
ed. za'rUr, 358. Der in ar-RaJ:1ba geborene QaQi Ibn as-Simnani vollendete schon im Jahr
478/1085-6 ein Handbuch fur Richter. Daher war er moglicherweise schon unter Muslim
ibn Qurais in genau diesem Territoriurn als Richter tiitig gewesen. Da die Reihe der
Richter in Aleppo gut bekannt ist (Crawford [1955] 258; Edde [1999] 602), kann es sich
nur urn eine Aufsichtsfunktion in jenem Gerichtsbezirk gehandelt haben. Wenn Ibn as
Simnani noch unter Muslim ibn Qurais gewirkt hat, so war die Emennung durch N~am
al-Mulk nur eine Bestiitigung seiner Richterfunktion. Trotzdem zeigt sich darin das Be
miihen Ni~ al-MuIks urn die Rechtsorganisation und deren zentrale Finanzierung.
Auch zeigt der Vorgang den Unterschied zwischen politischen Grenzen und den Grenzen
von Richterbezirken. Der QaQi erhielt 720 Dinare jahrlich aus der Staatskasse; Ibn aJ;
'Adim. Bugya V. 2498f. Ibn al-'Adim entnahm diese Infonnation aus einem Buch des
QaQis "al-Istifhiirfi tiirilJ 'alii a.s-sllhiir". 1m Jahr 478/1085-6 vollendete Ibn as-Simnani
das Werk .,Rallgat al-qugiit wa-.tanq an-nllgiif' (Ed. :;>alal) ad-Din NaJ:1i) und widmete es
Ni~am al-Mulk (S. 41). Vgl. zurn Verhaltnis von Ibn as-Simnani zu Ni~ al-Mulk Glas
sen (1981) 76. Auch pahabi, Siyar XV, 322, zitiert aus dem Tant des QaQi. ~an 'Abbas
(1988) 77-80. Brockelmann. GAL GI. 374; SI, 639. 1m Jahr 490/1096-7 untemahm Rid
wan aus eigener Machtbefugnis eine Neubesetzung des QaQi-Amtes in Aleppo; Ibn a'l
'Adim, Zubda II, 128; 'A~imi. TaIilJ. ed. Cahen 372; ed. za'rur. 359.

16 Vgl. die Erwiihnung von einflullreichen Femhiindlem und Grol3kaufleuten (tuggar)
bei Ibn al-'Adim. Zubda II, 98 (1.478/1085-6).
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der Stadt auch in der Zeit der beduinischen Vorherrschaft vermutlich
verhaltnismaJ3ig mehr Ressourcen als mittleren Stadten zur Verfii
gung. Nach Aussage der Quellen muB sich Aleppo jeweils erstaunlich
schnell von diversen Belagerungen und Zerstorungen wiihrend des
5.111. Jahrhundert erholt haben. 1m Jahr 438/1047 besuchte der ostira
nische Mekka-Pilger N~ir-i Ijusrau die Stadt und lobte die Miirkte,
die Umschlagplatz fiir Waren aus Syrien, dem byzantinischen Reich,
den Diyar Baler, Agypten und dem Irak seien. 17 Der Arzt Ibn Bu!Hin,
der Aleppo im Jahr 440/1048-9 besuchte, berichtet iiberschwenglich
von bliihenden Miirkten und hebt das Marktgebaude der Tuchhandler
(Qaisariyat al-bazz) hervor, in deren 20 Geschaften seit etwa 20 Jah
ren angeblich taglich Waren irn Werte von 20 tausend Dmaren urnge
setzt wiirden. Ais Gegensatz zu anderen Stadten stellte Ibn Bu!lan
heraus: "In Aleppo gibt es grundsatzlich keine Ruinenstatten".18
Mehrfach wird die Rolle Aleppos irn Sklavenhandel genannt, insbe
sondere beirn Loskauf christlicher Gefangener aus dem Gebiet von
Antiochia. 19

Eine der ersten MaBnahrnen, die die seldschukische Herrschaft in
den groBen Stadten ergriff, war die Neugestaltung der Fiskalverwal
tung. Ihre Ausgestaltung und okonomische Wirkung lassen sich nicht
irnmer beurteilen. Ihre Bedeutung ergibt sich aber daraus, daB die er
zahlenden Quellen sie unter den ersten MaBnahrnen der seldschu
kischen Herrschaft nach der Eroberung benennen. Unter dem iq!a <_

Halter und Gouverneur QasIm ad-Daula Aqsunqur erlebten Aleppo
und das Umland einen neuen Herrschaftsstil. Dies wird an der Begei
sterung, mit der Ibn al-cAdIm die kurze Bliitezeit unter Aqsunqur
schildert, deutlich. In der Fiskaladministration Aleppos wurden die
den Akzisen ahnlichen maks-Abgaben (pI. mukUs) abgeschafft20 und
ein Verwalter fiir die Staatsfmanzen ernannt (walla 'ala gam ( ai-mal
bi-ljalabafi dlwan).21 Ibn al-cAdIm erwahnt, daB Aqsunqur jeden Tag
1.500 DInare an Steuereinnahrnen aus der Stadt erwirtschaftete.22 Dies
ist ein Zeichen fur die neu angebrochene urbane Prosperitat, aber auch

17 Nii{iir-i Ijusrau, Safarniime, ed. und flbers. Schefer, 10 (pers.), 32 (franz.);, flbers.
Najrnabadi - Weber, 38; flbers. Melzer, 19.

18 Ibn Bu!lan in: Yiiqiit, Buldan II, 307f. (mcifi lfalaba maU{!iulI fJarcibulI Oflan) und
Ibn Qjfti, Abbiir, 296.

19 Ibn al-'Adim, Zubda I, 207 (1. 405/1014-5); II, 12 (1.460/1067-8).
20 Siehe unten Kapitel vier, Absclmitt 1ll.3.
21 Ibn al-'Adim, Zubda n, 103.
22 Ibn al-'Adim, Bugya IV, 1956. Ibn al-'Adim beruft sich hierbei aufein Buch eines

MuJ:1amrnad ibn 'Abd ai-Malik al-HamaQani.
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fur die Efflzienz der Aleppiner Steuerverwaltung.23 In Antiochia
wurde unmittelbar nach der Ubergabe der Stadt an Maliksah im Jahr
479/1086 ein neuer Verwalter fur den diwiin, das ist die Finanzver
waltung, eingesetzt. 24 Sofort nach der Unterwerfung von ar-Ruha'
wurden die Vermogen in der Stadt geschatzt, was groBe Unrohe auslo
ste.25 Jedoch Matthaus von Edessa, der fliT die armenischen Christen
in ar-Ruha' spricht, stellt spater lobend die Leistungen der seldschu
kischen Administration zur Zeit Maliksahs heraus und die Gerechtig
keit, die die seJdschukische Herrschaft allen ihren Untertanen, auch
den christlichen, angedeihen lieB. Eine Delegation des armenischen
Patriarchen an Maliksah im Jahr 484/1090-1 erreichte eine Steuerbe
freiung fur Kirchen, Kloster und Klerus.26

Mit harter Hand stellte Aqsunqur in der Region Aleppo den Land
frieden her und lieB diesen in den OOrfem verkiinden. Es wird be
schrieben, daB die Wege zwischen den Ortschaften wieder sieher wur
den. Ais direkte Foige davon, so Ibn al-tAdim, bliihte der Femhandel
auf. GroBkaufleute (tuggiir) und Importeure (galliibUn) kamen von
tiberall her nach Aleppo. Urn die Wirkung der MaBnahmen zu unter
streichen, berichtet Ibn al-tAdim: Wenn Reisende in ein Dorf inner
halb von Aqsunqurs Herrschaftsbereich kamen, so sollten sie sich ne
ben ihren Tieren schlafen legen, da die Dorfbewobner tiber sie wachen
sollten. 2ur Sicherheit der seBhaften Landbevolkerung soli Aqsunqur
sogar die Schakale urn Aleppo ausgerottet haben, so daB sie, so hebt
Ibn aJ-tAdim besonders hervor, noch zu seiner Zeit als selten galten.27

In den neu eroberten Silidten wurden Bauprojekte begonnen, die
der Herrschaftsreprasentation und der miliilirischen Befestigung dien
ten. AmIre und lokale Notabeln investierten in Reprasentationsbauten.
Das noch heute sichtbare Zeichen dieses Neubeginns ist der Bau des
Minaretts der Versarnrnlungsmoschee von Aleppo aus dem Jahr 482/
1089-90 als erstes groBeres Bauprojekt in der Region nach mehreren
Jahrzehnten.28 Fast gleichzeitig mit Aqsunqur lieB auch Biizan in der

23 Vgl. als Kehrseitc der fiskalischen Effizienz Spottgedichte auf die Bedriickung
durch die Steuerverwaltung in Aleppo bei Ibn al-'Adim, Zubda 11,103.

24 Verwalter des Diwan war l:Iasan ibn Tahir; Ibn al-'Adim, Zubda II, IO/.
25 Vgl. S. 134. Sib! ibn al-6auzl, Mir'at, ed. Sevim, 240f.
26 Mattltiius, iibers. Oostourian, 154-157.
27 Herstellung des Landfriedens unter Aqsunqur: Ibn al-Qalanisl, pail, ed. Zakkar,

197-199; Ibn aJ-'Adim, Zubda II, 104-106; Ibn al-'Adim, Bugya TV, 1954f.; Ibn al-A!lr,
Kamil X, 119f. Vgl. Crawford (1955) 18f.; Ripper (2000) 233f.

28 Ibn al-Qalanisl, pail, ed. Zakkar, 197; Sib! ibn al-6auzl, Mir'at, cd. Gamidl, 129;
Ibn al-'Adim, Zubda II, 105; Ibn al-'Adim, Bugya TV, 1955; Ibn al-A!lr, Kamil X, 120;
Ibn Saddad, A'laq 111,34; pahabi, Taril.J 481-490, 13. Allen (1986) 23-28.
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Stadt ar-Ruha' ein groBes Minarett errichten.29 Nachdem im Sa'ban
484/Sept. 1091 die Erde bebte und die Stadt Antiochia schwer bescha
digt wurde, gab MaliHah den Befeh1 zum Wiederautbau der Stadt.
Dieser Befeh1 war mit Anweisungen von Ge1dem verbunden.30 Das
heillt, in Notzeiten, wie beim Erdbeben von 484/1091, waren Ressour
centransfers aus dem Zentralreich moglich. In Damaskus wird
spatestens unter Tutus die Zitadelle ausgebaut.3 1

Der Zustand einiger groBer und vieler mittelgrol3er Stadte in Nord
syrien und Nordmesopotamien wird fur die Zeit vor der seldschuki
schen Eroberung als verfallen beschrieben32; genannt werden I:Iim~33,

Gisr Manbig34, Balis35, die Region von I:Iarran, ar-Raqqa, das ijabiir
GebieP6, MOSUP7 und MayyaiariqIn38.39 Diese Zustandsbeschreibun
gen verweisen auf die Gesamtsituation. Wie sich die Autbruchssitua
tion der ersten Jahre der seldschukischen Herrschaft auf Orte mittlerer
GroBe OOer Dorfer ausgewirkt hat, ist nicht bekannt.

Die verg1eichsweise reibungs10se Einbeziehung des Westens in das
seldschukische Herrschaftssystem wurde durch den Too Maliksahs im
Jahr 485/1092 unterbrochen. Die unmittelbar folgenden Jahre waren

29 Chronicon 1234 n, 48f.; iibers. AboWlll, 35.
30 Zurn Erdbeben und dem Befeh! des Wiederaufbaus: Ibn al-QalaniSi, Oail, ed.

Zakkar, 199; Oahabi, TiiriI:! 481-490, 20. Vgl. Michael XV.VI, iibers. Chabot Ill, 180.
Matthaus; iibers. Dostourian, 157. Zur Anweisung von Geldern: Sib! ibn al-Ciauzi, Mir'at,
ed. Garnidi, 168 (Ni~ al-Mulk schickte 10 tausend Dinare nach Antiochia, wahrend er
sich beim FluB Ciaihiin in Zentralasien befandt), 188 (Malilclah schickt 100 tausend 01
nare von seinern Lager beim FluB Gaihiin. Es handelt es sich urn eine erziihlerische Dou
blette, da MaJik~ im Ramal,lan/Okt.-Nov. in Bagdad eintraf; Ibn al-Alir, Karnil X, 133.

31 Hanisch (1992).
32 Vg!. al1gemein zu dieser Entwicklung, die weit iiber die Untersuchungsregion hin

ausgeht, Ashtor (1976) 168-172.
33 Ibn al-Qalanisi, Oail, ed. Amedroz, 28f.; ed. Zakkar. 49, 51, berichtet von den

kurzfrisligen Anstrengungen Baqgw-s im lahr 372/982-3, l:Jim~ wieder aufzubauen.
34 Ibn l:Jauqal, ~ilra, 227, beschreibt den art als "in einem Zustand der Schadhaftig

keit und einem niedergesunkenen Zustand (fi ~iili btiliilin wa-ruzu!zi ~iilin)".

3S Ibn l:Jauqal, ~ilra, 180f.; iibers. Wiet, 177f., schreibt iiber Balis: "Ihre Spuren ver
schwanden und die ihrer Fernhandelskarawanen entschwanden (fa- 'afat ii!iiruhii wa
darasat qawiifthii). Raymont - Paillet (1985) 30f.

36 Ibn l:Jauqal, ~ilra, 227, beschreibt die Stadt als einen angenehmen art: ,,[...J wenn
auch die Schaden sie beeintrachtigt hatten ([...Jwa-in kiina btiliilu qad siibahii)".

37 Ibn al-Alir, Bahir, 77f.; Ibn al-Alir, Kiimil Xl, 72f. Patton (1982) llOf. bezweifelt
in seiner Bewertung von Zangis Aufbauleistung in Mosul Ibn al-Alirs Lobrede beziiglich
der Bauaktivitiiten. Er vennutet, daB es Mosul vor Zangi besser erging. Sein Hauptargu
menl besteht darin, daB die meisten Amire nach ibm eine wesentlich groBere Bauaktivitiit
entfaltet haben. Patton beriicksichtigt jedoch nicht im ausreichenden MaBe die Lage vor
Zangis Herrschaftsantritt, die hier in der Studie im einzelnen dargestellt wird.

38 Ibn al-Azraq, Tarib, ed. Hillenbrand, 150; iibers., 35.
39 Vg!. zum Zustand der Stiidte im Irak Busse (1969) 398-40I.
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durch die Kampfe zwischen den seldschukischen Pratendenten Tutus,
dem Bruder Maliksahs, und Barkyaruq, dem Sohn Maliksahs, gekenn
zeichnet. Fiir Aleppo und ar-Ruha' kam das Ende dieser fast sechs
Jahre wahrenden Periode der Prosperitat im Jahr 487/1094 mit der
Niederlage von Aqsunqur und BUzan auf der Seite Barkyaruqs gegen
Tutus bei Aleppo. Danach folgte fur Aleppo und die nordlichen Diyar
MU9ar eine lange Zeit der politischen Konsolidierung des seldschuki
schen Reiches, die erst mit der Machtiibemahrne Zangls abgeschlos
sen war.

11.3. Die Zerschlagung der Banu CUqail und der Banu Kiliib

Das Herrschaftssystem von Maliksah und N4am al-Mulk basierte auf
der unmittelbaren Beherrschung der grof3en Stadte und der LoyaJitat
der indigenen Fiirsten. Urn diese in das System einzubinden und ihre
Loyalitat zu erlangen, wurden Heiratsbeziehungen zwischen der Fa
milie des Sultans und den einheimischen Fiirsten gekniipft und ihnen
iq!ii's iiberlassen.40 Die Seldschuken erkannten die (Uqailiden als ein
zige Vertreter der indigenen Fiirslen in den Diyar MU9ar und Diyar
Rabi(a an, nicht aber die Mirdiisiden oder die Numairiden. Maliksahs
Tante vaterlicherseits ('amma), ~afiya Ijatiin, wurde mit Muslim ibn
Qurais und nach dessen Tode mit dessen Bruder Ibrahim ibn Qurais
verheiratet.41 Maliksahs Milchschwester (ubtuhu min ar-raejii C) ZalQia
wurde MuJ:tammad ibn Muslim ibn Qurais zur Frau gegeben.42 (Uqai
Iidische AmITe herrschten, von Maliksah eingesetzt, in einer Reihe
von mittleren Orten. Die einheimische Fiihrungsschicht sttitzte so die
seldschukische Herrschaft. Das Verhaltnis zwischen den Stammen,
ihren Anfuhrem und den seldschukischen Gouvemeuren der groBen
Stadte wird sinnbildlich beim Leichenzug fur Fal)r ad-Daula ibn
GahIr. Ais dieser Gouverneur Maliksahs in den Diyar Rabl(a im
Ragab 483/Aug.-Sept. 1090 starb, trugen AmITe der Banii (Uqail sei
nen Leichnam.43

Doch die nomadischen Amlre wurden von den seldschukisch
turkmenischen tiber einen Zeitraum von zwanzig Jahren hinweg aus
ihren Machtpositionen verdriingt. Nachdem die GroBstiidte, die zuvor

40 Vg1. dazu Klausner (1973) 6.
41 Ibn al-A!ir, Kamil X, 150. Degener (1987) 93f.
42 Sib! ibn al-{';auzi. Mir'at, ed. Sevim, 238 (ubtuha min ar-ratfii ,; Qahabi. Tanll

471-480. 32f. (ZaliIJa).
43 Zu Fabr ad-Daula ibn (';ahir: Ibn al-Azraq. TariI). ed. 'Awa'.!. 227 (Leichenzug);

Ibn al-A!ir. Kamil X, 121; Qahabi, TariI) 481-490,118-121.
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unter 'uqailidischer Herrschaft gestanden hatten, namlich Aleppo,
Antiochia, ar-Ruha' sowie spater auch Mosul, an seldschukische
Amlre iibergeben worden waren, begannen die Seldschuken die arabi
schen Fiirsten auch aus den Stadten mittlerer GroBe zu vertreiben,
ohne daB man von einem geplanten Vorgehen sprechen kann. Ein
Grund dafur dUrfte neben dem beduinischen Widerstand in der Not
wendigkeit der Schaffung von Unter-iq!a's fur das eigene turkmeni
sche Militar bestanden haben.44

Auf der westlichen Seite des Euphrat, in Syrien, konnten sich von
den beduinischen AmJren nur die Munqigiden4S der Banii Kalb auf der
Burg ~aizar dauerhaft und die Banii Mula'ib46 in Aramiya eine Zeit
lang halten. Bedeutender aber waren die arabischen Nomadenver
bande ostlich des Euphrat. Die 'Uqailiden blieben die militarisch
starkste Kraft in der Region. 1m Siiden der Diyar Mu<;lar war der
'Uqailide ~ams ad-Daula Salim ibn Malik ibn Badran iiber die Fe
stung Ga'bar und iiber die Stadt ar-Raqqa eingesetzt worden. Er hatte
zuvor die Zitadelle von Aleppo befehligt und die genannten Ortschaf
ten als Entschadigung erhalten. Ais einzigem der 'uqailidischen AmITe
gelang es ihm, sich der veranderten politisch-militarischen Struktur
anzupassen. 1m Norden des Balib-Tales waren l:Iarran, Sariig sowie
auch ar-RaJ:1ba am Euphrat dem 'Uqailiden Mu~ammad ibn Muslim
gegeben worden. Auch in den Diyar RabI'a, urn Mosul herum, ihrem
Hauptweidegebiet, blieben die 'Uqailiden politisch vorherrschend. In
Salad bei Mosul herrschte die Witwe von Muslim ibn Qurais und
Maliksahs Tante, ~afiya Ijatiin, fur ihren Sohn 'AlI ibn Muslim ibn
Qurais. Infolge der Machtkampfe nach Maliksahs Too setzte ein Pro
zeB ein, in dessen Verlauf die arabischen Nomadensilimme verdrangt
und aufgerieben wurden. Allen drei ehemals groBen arabischen Ver
banden in der GazITa und Syrien, den Banii 'Uqail, den Banii Numair
und den Banii Kilab, fehlten Anfiihrer, die in der Lage gewesen waren,
ihre Stamme zu einigen. Die Banii Numair hatten schon unter Muslim
ibn Qurais weitgehend an politischem EinfluB verloren. Sie kontrol-

44 Vg!. Ibn al-'Adim, Zubda II, 98, schrieb, nachdem Tag ad-Daula Tutus im Jahr
479/1086-7 gerade die Stadt Aleppo eingenommen hatte, am Beginn der Aufteilung Syri
ens und Nordmesopotamiens in iq!ii '-Gebiete: "Tag ad-Daula vergab die Stadt Aleppo
und ihre Distrikte als iq.Iii' an sein Militar, auBer dem, was einigen beduinischen Arabem
gehorte, die ibn aufsuchten, und er iibergab es [diese Gebiete als iq.1ii 1 in we Hande (fa
aq.Iii' Tagu d-Daulati ba/ada !fa/aba wa-a'rnalaha li- 'aSkarihi ilia ma kana li-ba!ii 1
'arabi lIagina wafadu 'alaihifa-annahu aqarrahufi aidihim)".

45 Humphreys, S. R.: M~idh. In: EI2 VII, 577-580.
46 Ibn al-'Adim, Bugya VII, 3354-3359.
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lierten keine festen Ortschaften mehr auBer Sinn Ibn <Utair. Das Ende
der Banii <Uqail als bedeutenden Stammesverband markiert die
Schlacht von Daralal-Mu~ayya< im Jahr 486/1093. Bis zum Jahr 489/
1096 wurden die Banii <Uqail, bis auf Qal<at Ga<bar und ar-Raqqa, aus
allen groBen und mittelgroBen Ortschaften Nordmesopotamiens ver
trieben. Untergruppen gingen im Laufe dieses Prozesses Verbindun
gen mit den Banii Mazyad im Siidirak ein. Das von Lindner gezeich
nete Muster, daB ein Starnmesverband, der keinen Erfolg mehr hat,
unweigerlich in Unterstamme zerf<illt oder sich mit anderen Stammen,
die erfolgreicher sind, verbindet, trifft auf die Banii <Uqail ZU. 47 Die
Banii <Uqail waren nach Muslim ibn Quraiss Too in einzelne Gruppen
aufgeteilt, die gegeneinander urn sein Erbe stritten.

1m RabI< II 479/Aug.-Sept. 1083 nahm der seldschukische Gouver
neur des Irak Kamal al-Mulk Abii I-FatJ:t ad-DahasUinI die Stadt al
Anbar und im folgenden Jahr 480/1087-8 auch die Stadt Hit von ei
nem <UqailidenamIr ein.48 1m Jahr 482/1089-90 wurde der Fuhrer der
Banii <Uqail, IbrahIm ibn Qurais, der Bruder von Muslim, als ehren
hafte Geisel an den Hofvon Maliksah nach I~fahan gebracht und Mo
sui unter seldschukische Verwaltung gestellt.49 Unmittelbar nach dem
TOOe von Maliksah erfolgte der groBe Schlag gegen die Banii <Uqail
in der Schlacht von Daralal-Mu~ayya<.Die Schlacht selbst war nur ein
Nebenereignis in dem Krieg zwischen Barkyaruq und Tutus urn die
Herrschaft im Reich. Tag ad-Daula Tutus von Damaskus hatte die
AmIre von Aleppo, Antiochia und ar-Ruha' aufgerufen, sich ihrn an
zuschlieBen, urn in den Irak einzufallen und Bagdad einzunehmen.
Tutus zog von Damaskus nach ar-Raqqa und dann in das Ijabiirgebiet.
Wahrscheinlich zur Herrschaftssicherung und urn den eigenen Macht
bereich auszuweiten, griff er <uqailidisches Gebiet in der GazIra an.
1m MuJ:tarram 486/Februar 1093 eroberte er die Stadt ar-RaJ:tba, die
MuJ:tarnmad ibn Muslim als iq!ii <iiberlassen worden war. Auseinan
dersetzungen zwischen verschiedenen Gruppen der Banii <Uqail be
gUnstigten das weitere Vorgehen von Tutus. Mosul war nach dem Tod
von Fal].r ad-Daula ibn Gahir wieder in die minde <uqailidischer
AmIre geraten. IbrahIm ibn Qurais war es in den Wirren nach dem
TOOe Maliksahs gelungen, aus der Geiselhaft in Bagdad zu den Banii
<Uqail in das Gebiet von Mosul zuriickzukehren. Dort hatte inzwi
schen ~afiya Ijatiin, die Tante Maliksahs, fur ihren Sohn, <AlI ibn

47 Vgl. Lindner (1982) 70S£'
48 Ibn al-A!ir, Kamil X, 104 (Eroberung von al-Anbiir), 107 (Einnahme von Hit).
49 Ibn al-A!ir, Kamil X, I49f.
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Muslim ibn Qurais, die Herrschaft iibemommen und es war ihr auch
gelungen, einen anderen Sohn Muslims, Mul:tammad ibn Muslim,
gewaltsam von der Macht in Mosul fernzuhalten. Ais IbrahIm ibn
Qurais aus der Geiselhaft von Bagdad nach Mosul zurUckkehrte, wur
de ibm als dem Fuhrer des Klans die Stadt iibergeben.50 Auf seinem
weiteren Feldzug nabm Tutus nach ar-R~ba die <uqailidische Stadt
Na~ibIn51 gewaltsam ein. Zwar hatte sich der Amir von Na~ibIn Tutus
unterstellt, aber die Stadt war inzwischen von Leuten des IbrahIm ibn
Qurais besetzt worden. Am Montag, dem 2. Rabi< I 486/2. 5. 1093,
kam es dann nach Ibn al-<AdIm, Ibn al-Azraq und Ibn al-Qalanisi bei
Dara am ijabiir oder besser an seinem Quellf1uB, dem Hirmas52, in der
Niihe von Na~ibin zur Entscheidungsschlacht zwischen Tutus und
IbrahIm ibn Qurais. Ibn al-Mir nennt den Namen des in Frage kom
menden Ortes al-Mu~ayya<.53 IbrahIm ibn QuraiS, der nach Ibn al-A!ir
30.000 Araber und Kurden zusammengebracht hatte, wurde vemich
tend geschlagen und getotet. Auch der Anfiihrer der Kurden, die Ibra
hIm unterstiitzt hatten, der Marwanide J:lusain ibn Na~r ad-Daula ibn
Marwan, kam urns Leben. Zehntausend Araber solien gefallen sein.
Viele Frauen begingen Selbstmord aus Angst vor VergewaItigungen.
Die Lager wurden gepliindert. Wesentliche Teile der okonomischen
Basis der <Uqailiden in dieser Region wurden vemichtet. Schafe, Ka
meIe und menschliche Gefangene wurden als Beute genommen. Das
eigentliche Ziel von Tutus blieb der Krieg mit Barkyaruq. Tutus traf
daher Regelungen, urn die Diyar Rabi<a so schnell wie moglich zu
stabilisieren. Er iibergab Na~ibIn an Mu~ammad ibn Muslim ibn
Qurais als iq!ii c, moglicherweise als Ersatz fur dessen Gebiete in den

50 Ibn al-Mir, Kamil x. 149f. Degener (1987) 93f.
51 Die einzige Infonnation iiber die vorangegangenen Maehtverhiiltnisse in Na~ibln

findet sieh bei Ibn al-Azraq, TanI], ed. 'Awa~, 226, der von einer Eroberung Na~ibins im
Ramadan 482/Nov.-Dez. 1189 durch den seldschukischen Wesir Fahr ad-Daula ibn (;ahlr
spriehi, als dieser zum Gouverneur Mosuls eingesetzt wurde. Ibn Sa-ddad, A'iaq III, 131 f.
(Na~ibln) beriehtet, daB sieh die Stadt in der Hand von Leuten IbriihIms befunden habe,
als Tutu~ anriiekte. Moglieherweise war in der Zwisehenzeit entweder der turkmenische
Herr Na~ibins aus der Stadt gedriingt worden, oder er hatte nur die Zitadelle in Besitz,
wiihrend die Stadt eine andere 'uqailidische Verwaltung hatte.

52 Yaqut, Buldan IV, 962; ed. Beirut V. 399; iibers. Rosenthal (1943) 70. Die Infor
mation stammt von AJ:unad ibn a~-Tayyib as-Saral.!sl (gest. 286/899).

53 Ibn al-Atir bernerkt, daB al-Mu~yya' in den Distrikten von Mosullag (min a 'mal
al-Ma~il); Ibn al-A!ir, Kamil X, 149f. (min a 'mal al-Ma~il); vgl. Ibn al-Mlr, Bahir, 12
(min balad al-Ma~il). Jedoeh lokalisiert er al-Mu~yya' nieht genauer und der Ort wird
in keiner anderen von mir untersuehten historischen oder gcographischen Quelle genannt.
Eine Identitiit von al-Mu~yya' mit einer Ortliehkeit bei Dara braueht daher nieht ausge
seWossen zu werden.
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Diyar Muc;iar und fUr das verlorene ar-RaJ:tba. In Mosul setzte er Mu
Qarnmads Bruder und Rivalen (All ibn Muslim und dessen Mutter
~afiya Ijatfm wieder ein, die beide spater zu BarkyiiIiiq iiberliefen.
Tutus entsandte einen AmIr nach Singar54, urn auch dort die Banti
<Uqail von ihren Weidegebieten und Uindereien zu vertreiben. Es
handelte sich dabei wahrscheinlich urn Gruppen, die IbrahIm ibn
Qurais zugehorig waren. Die Vergabe von Na~IbIn und Mosul an Mit
glieder der Banti <Uqail rnacht deutlich, daB die Seldschuken in den
Diyar Rabi(a in dieser Zeit noch auf regionale Herrschaftsfamilien zur
Kontrolle des Landes angewiesen waren. 55

Zwischen den Jahren 486/1093 und 489/1096 geben Chronisten nur
noch sporadisch Informationen iiber die Banti <Uqail. Der noch von
Tutus eingesetzte (Uqailide von Mosul, (Ali ibn Muslim, schloI3 sich
noch im gleichen Jahr 486/1093 BarkyiiIiiq an, der ihrn den laqab Satd
ad-Daula verlieh. 56 Nachdem Tutus geschlagen aus Aserbeidschan zu
riickgekommen war, gewann er nach einern Sieg iiber Aqsunqur und
Biizan bei Aleppo am 9. Gumada I 487/27. 5. 1094 wieder an militiiri
scher Stiirke. Die beiden letztgenannten gehorten inzwischen zu den
AmIren Barkyaruqs. Tutus marschierte nun ein zweites Mal durch die
nordlichen Diyar Muc;iar, Richtung Aserbeidschan, wo Barkyaruq ope
rierte. Moglicherweise noch wahrend seines Aufenthaltes in den Diyar
Muc;iar rief er Teile seiner Truppen auf, zusammen mit Gruppen der
Santi <Uqail und den Banti Numair in das Gebiet von Mosul einzufal
len, urn sich dort das Gebiet anderer Gruppen der Santi <Uqail anzu
eignen. Wahrscheinlich handelte es sich urn eine Strafaktion gegen
diejenigen Teile der Santi <Uqail, die zu Barkyaruq iibergegangen wa
ren. Pliinderungen und Verwiistungen waren die FolgeY

Der letzte Schritt in der Zerschlagung der Banti <Uqail war ihre
Vertreibung aus Na~Ibin und Mosul. Dies geschah, nachdern sich
Barkyaruq gegen Tutus durchgesetzt und er mit Tutuss Sohn Ri<;iwan,

54 Wahrscheinlich irrt Ibn Saddad, A'laq m, 164f., mit seiner Behauptung, daB nach
der Schlacht von Dm Mu1.lammad ibn Muslim Herr in Singar war. Ibn Saddad vennengt
in diesem Abschnitt verschiedene Fakten. So war Mu1.lammad nach der Schlacht von
Dar;! zwar iq.tii ~Halter von Na(iibin, nicht aber von Mosul.

55 Zu den Quellen von TutuSs Feldzug in die (Jazira, s. Anm. 80.
56 'Ali ibn Muslim unterstellte sich BUzan und Aqsunqur, als diese sich in der Nahe

von ar-Rayy BarkyiiIiiq angeschlosset1 hatten und Tutus in Richtung Syrien verfolgten.
Nach Ibn al-'Adim, Zubda II, 109, stiel3 'Ali ibn Muslim bei ar-RaJ:1ba zu Sultan Bark
yiiIiiq, wahrend Ibn al-'Adinls QueUe, Ibn al-Qalanisi, pail, ed. zakkiir, 204, den Ort des
Treffens offen lal31. Ibn al-Qalanisi schreibt nur, daB Tutus bei ar-RaJ:1ba lag und von dort
iiber den Euphrat in Richtung Antiochia marschierte.

51 Ibn al-Qalanisi, pail, ed. zakkiir, 209-211.

..
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der Aleppo nun beherrsehte, die zukiinftigen Einflul3sphiiren gekliirt
hatte. Das Gebiet ostlieh des Euphrat sollte zur Einflul3sphiire Bark
yamqs werden. Die Vertreibung der Banii tUqail besorgte der hoeh
rangige ArnIr Qawam ad-Daula Karbuga. 58 1m Satban 488/Aug.-Sept.
1095 war Karbuga dureh eine Intervention Barkyamqs bei Ri~wan aus
der Gefangensehaft in Aleppo freigekommen. 59 Sein Auftrag lautete
wahrseheinlich, das Gebiet ostlieh des Euphrat militiiriseh fur Bark
yamq zu siehem. Karbuga, der ein Heer bei l:Iarran sarnmelte, sehrieb
an M~ammad ibn Muslim in Na~IbIn und bat ibn urn Waffenhilfe ge
gen dessen Bruder tAli ibn Muslim, der Mosul beherrsehte. Als Mu
~ammad zu Karbuga karo, nahm er ibn jedoeh gefangen. Dennoeh war
Karbuga gezwungen, Na~IbIn mit Waffengewalt einzunehmen. Vier
zig Tage bis zum ~afar 4891Feb. 1096 dauerte die Belagerung. Aueh
die folgende Einnahme von Mosul gelang erst naeh einer neunmonati
gen Belagerung im I)ii l-Qatda 489/0kt.-Nov. 1096.60 Karbuga maehte
Mosul zur Hauptstadt der westliehen Provinzen des westseldsehuki
schen Reiches. Als poJitiseher Verband hatten die Banii tUqail nun
aufgehOrt zu existieren. Die tUqailiden in Qaltat Gatbar und ar-Raqqa
hatten sich der seldsehukischen Herrsehaftsstruktur angepal3t, und be
anspruehten zu keiner Zeit - den erzahlenden Quellen zufolge - eine
Fiihrersehaft des Gesamtstammes oder beteiligten sich an den seld
sehukisehen Maehtkiimpfen. Sie hatten eine auf befestigte Ortsehaften
gestiitzte Herrsehaft aufgebaut. Fiir die anderen mehr nomadisehen
Gruppen der Banii tUqail blieben nur noeh Riiekzugsgebiete. 1m Gu
marla I 495IFeb.-Miirz 1102 toteten Banii Nurnair als Vergeltung
(qi~~an) einen weiteren Sohn von Muslim ibn Qurais, al-Mu'ayyad
ibn Muslim, bei Hit.6 I 1m Jahr 496/1102-3 floh eine Gruppe der Banii
tUqail aus der Gegend von HIt und sammelte sieh bei den Banii Maz-

58 Schon zwn Zeit des Todes von MalikSah gehorte Qawam ad-Daula Karbuga zwn
innersten Machtzirkel. Die Witwe Maliksahs schickte Karbuga mit dem Siegel des Sul
tans nach Isfahan; Sibt ibn al-(;auzi, Mir'at, ed. Gamidi, 192.

59 Sieh~ dazu irn Einzelnen Abschnitt III. I.
60 Die Daten fur die FreiJassung Karbugas, das Sammeln des Heeres bei J:larran und

die Einnahme von Na~ibin sind vom Datwn der Einnahme von Mosul her berechnet. Thn
al-Mfr, Kamil X, 176f.; pahabi, TiiIib, 481-490, 43; Thn al-Qalanisi pail, 207, und ibm
folgend Sib! ibn al-(;auzi, Mir'iit, ed. Gamidi, 212f., sowie Thn al-'Adim, Zubda II, 487,
betiteln Karbuga schon 487/1094-5 als Herm von Mosul. Dies laBt sich aber Dicht durch
Parallelstellen verifizieren. Moglicherweise handelt es sich urn eine Riickprojektion spii
terer Verhiiltnisse. VgI. Patton (1982) 84f.; Ripper (2000) 248. Zu diesem Feldzug insge
samt siehe unten Abschnitt III.5.

6l Ibn al-A!fr, Kamil X, 242. Thn al-A!fr erziihlt diese Geschichte kurz nach einem
Bericht iiber die Ermordung des Q~is von Hit durch die Stiimme (qabii if). Moglicher
weise besteht ein Zusammenhang. VgI. Abu I-Fida', Mutta~r II, 216.
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yad bei al-l:IiIla im Siidirak.62 In den folgenden Jahrzehnten unter
stiitzten Reste der Banii <Uqail die Banii Mazyad in ihren Kampfen
gegen die Seldsehuken und den KaHfen. 1m Mul:tarram 497/0kt.-Nov.
1103 £lohen die Banii Ya<js ibn <Isa ibn Ijila!, ein Unterstamm der
Banii <Uqail, aus <Ana und al-l:IadI!a. Dort waren sie von Balik GazI
ibn Bahram ibn Artuq vertrieben worden.63 Bei al-l:Iadj!a am Tigris
blieben spater noeh die Banii Muharis, ebenfalls ein Unterstamm der
Banii <Uqail. Die Namen der Unterstamme gewannen nun vor denen
des Stammesverbandes, der <Uqail, an Bedeutung.64

Aueh die Banti Kilab in Nordsyrien wurden zuriiekgedrangt. Ihnen
fehlte ebenfalls der iiberragende erfolgreiehe Fiihrer, der in der Lage
gewesen ware, den Stamm zusammenzuhalten. 1m Jahr 485/1092-3
wurden AmIre der Banii Kilab in Aleppo verhaftet.65 Naeh dem ersten
Riiekzug von Tutus aus Aserbeidsehan im Jahr 486/1 093-4 und der
Riiekkehr von Aqsunqur nach Aleppo und Nordsyrien - auf die politi
sehe Situation wird unten in Abschnitt III. I noeh genauer eingegangen
- wurden die Kilab in den Kampfen zwischen Aqsunqur und Tutus
zerrieben: 1m Jahr 487/1094-5 zog Aqsunqur das iq!ii C des Mirdasiden
Watlab ibn Mal:tmiid ibn Na~r ein und schiekte Leute aus, die Asfiina
und l:Ii~n al-Qubba niederbrannten, die beide Watlab gehorten. Seit
der Zeit Mal:tmiid ibn Na~rs war der befestigte Ort Asfiina im Besitz
der Mirdasiden gewesen. Wa!!ab ibn Mal:tmiid und sein Unterstamm
wechselten daraufhin in den Maehtbereieh von Tutus naeh Siidsyrien.
Watlab unterstiitzte Tutus kurz darauf in der schon erwahnten Ent
seheidungsschlacht gegen Aqsunqur am 9. Gumada I 487/27. 5. 1094
bei Aleppo. Auf der Seite von Aqsunqur kampfte ein anderer Teil der
Banii Kilab unter ~ibl ibn Gam{ und seinem Sohn Mubarak.66 Jedoeh
war Aqsunqurs Vertrauen in die Loyaliilit der Banii Kilab gering.
Tutus siegte und iiberliel3 den gefangenen ~ibl ibn Gami< der Gnade
von Wa!!ab.67 Auch vermittelte Wa!!ab die folgende Ubergabe der

62 Ibn al-A!ir, KamiJ X, 247f.
63 Ibn al-A!lr, Kamil X, 252.
64 Vgl. zu den Banii Muhiiris Sib~ ibn al-Gauzi, Mir'at, ed. Giimidi, 463. Gelegentlich'

werden auch spater noch Am1re der Banii 'Uqail genann!. Zurn Beispiel kampfte Qirwas
ibn Muslim ibn Qurais 501/1108 auf Seiten von Sultan MuJ:1ammad Tapar; Ibn al-A!ir,
Kiimil X, 308; Ibn al-Furiit, Tan"Q 1,18 (lOr).

65 Ibn al-'Adlrn, Zubda 11, 107 (Sibl ibn Giimi' und sein Sooo Mubarak).
66 Moglicherweise handelt es sich bei Mubarak ibn Sibl ibn Giimi' urn denjenigen

Sooo, der im Jahr 45211060 als Geisel cinem fiitimidischen Am1r iibcrstellt worden war.
Ibn al-'Adim, Zubda I, 280. Diese FUhrer der Kil~b waren Mirdiisiden mehr.

67 Ibn al-'Adim, Zubda II, 110-113; Ibn al-Qalanisi, Vail, ed. zakkar, 207f.; Yaqiil,
Buldan I, 249 (Asruna). Das von Ibn al-'Adlrn ebenfalls erwaOOtel:li~n al-Qubba konnte
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Stadt Aleppo an Tutus68 und er begleitete kurze Zeit spater Tutuss
Sohn Ri~wan, der den Euphrat entlang bis naeh ar-Ral:Iba zog, urn als
Reserve fur Tutuss zweiten Angriff in Aserbeidsehan zu dienen. Dort
muI3te Ri~wan im :;>afar 488/Februar 1095 von der Niederlage seines
Vaters gegen Barkyaruq erfahren.69 Fill kurze Zeit eignete sieh Wanab
im Jahr 489/1096-7 Matarrat (an-Nutman) gewaltsam an, urn es dann
endgiiltig an den Turkmenen Sukman ibn Artuq zu verlieren.7° 1m Jahr
491/1097-8 riefYag"i Siyan den AmIr Wanab und die Banii Kilab zur
l)nterstiitzung gegen die Kreuzfahrer vor Antiochia auf.71 Wanab wird
aueh unter den AmIren Karbugas beim Entsatzfeldzug irn selben Jahr
genannt.72 1m Jahr 493/1099-11 00 starben die beiden letzten noeh be
deutenden KiJab"i AmIre, SibJ ibn Gamit ibn Za'id und sein Sohn
Mubarak ibn Sibl sowie eine groOe Anzahl der Banii Kilab an einer
Seuehe. Ibn al-tAdIrn lal3t mit ihnen die beduinisehe Epoche enden:
"Es versehwand die Dynastie/Herrsehaft der Beduinen".73 Zwei Jahre
spater meJdet al-'~Irn"i aueh noeh den Tad von Wanab ibn Mal:Imiid74

und zwanzig Jahre spater den von Sulaiman ibn Mubarak ibn SibJ.75
In den Diyar Bakr wurde aueh der kurdisehe Staat der Marwaniden

in dieser Zeit endgiiltig ausgeloseht, der ebenfalls zu den nomadisehen

von mir nieht bestimmt werden. Asfiina war spiiler, urn 491/1098, im Besitz der Munqigi·
den; Sib! ibn al-Gauzi, Mir'at, ed. Gamidi, 321.

68 Ibn al-'Adim, Zubda II, 117f.
69 Ibn al-Qalanisi, Oail, ed. Amedroz, 127; ed. zakkar, 209f.; Sib! ibn al-Gauzi,

Mir'at, ed. Gamidi, 234; Ibn a1-'Adim, Zubda II, 119f.; Ibn al-Nir, Kamil X, 167f. Die
beiden TeXleditionen von Ibn al-Qalanisis Oail datieren den Entsatzzug von Rigwan fur
den Beginn des Jahres 487 h. (ft awwali sanaa). Da diese Angabe von der Sequenz der
Ereignisse her nieht moglich ist, so ist anzunehmen, daB moglieherweise die Monatsan
gabe fehlt oder die Jahresangabe falsch is!. Zu den Daten siehe Anm. 80.

70 Ibn al-'Adim, Zubda II, 123f.
71 Ibn al-'Adim, Zubda 11,130.
72 Ibn al-'Adim, Zubda II, 133; Fulcher, Historia LXXI, 250 (Amir Wathap). Cahen

(1940) 216.
73 Ibn al-Qalanisi, Oail, 00. zakkar, 220-223; Ibn a!-'Adim, Zubda II, 138-145, Zitat

142 (wa-fjmaJ:zallat daulatu 1- 'arab). Der Begriff daula bezeichnet hier schon die von der
"Dynastie" errichtete Herrschaftsstruktur. Matthiius, iibers. Dostourian, 175.

74 'A+imi, Tanl], ed. za'rur, 361.
75 Tod von Su!aiman ibn Mubarak ibn Sib!: Ibn al-'Adim, Zubda II, 189; Ibn al-Fural,

Tan1} I, 277 (14Or). Ibn Munqig, l'tibiir, ed. Hitti, 40; iibers. PreiBler, I. Aufl., 75; 2.
Aufl., 47f., beriehlel, daB BOOuinen (a/-biidiya, a/- 'arab) mit den Truppen der Banii
Munqig bei der Schlaehl am 5. Gumada II 513/15. 8. 1119 rogen. Ebenfalls nahm an der
Sehlaeht Usama ibn Mubarak ibn Sibl al-Kilabi leil; Ibn al-Nir, Karoil X, 389. 1m Jahr
515/1121-2 wird Usama ibn Mubarak ibn Sibl nochmals genanol, als er mit seinen Bedui
nen (a/- 'arab) bei Tall Basir lagerte und von Joscelyn vertrieben wurde; Ibn al-Fural,
Tanl] I, 318 (16Ov). 1m Jahr 514/1120-1 totete eine Seuche einen grol3en Teil des nomadi
sehen Viehbestandes, von dem insbesondere die Banii Kilab betroffen waren; Ibn a1
Fural, Tan!] I, 291 (I 47r).
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Staatsgriindungen des 4./10. Jahrhunderts zahlt. Nach der Schlacht
von Daralal-Mu9ayya< hatte sich Tutus im Rabl< I 486/April 1093
nach Norden gewandt. Er nahm Amid und Mayyarariqm noch im glei
chen Monat ein und setzte dort dem kurdischen "dimorphic state" der
Marwaniden ein Ende. Diese hatten nach dem Tode Maliksahs Anfang
des Jahres 486/Februar 1093 noch einmal fur kurze Zeit die Herrschaft
in Mayyarariqln ergriffen.76

Ob das Vorgehen gegen die arabischen und kurdischen Starnme
planmaI3ig ihre Vemichtung und Vertreibung zum Ziel hatte oder ob
es sich nur urn eine Foige der seldschukischen Reaktionen auf den
immer wieder erhobenen Machtanspruch der Starnme handelt, bleibt
aufgrund der Quellenlage offen. Die Stfunme stellten den Machtan
spruch immer dann, wenn die staatliche seldschukische Herrschaft
sich als schwach erwies. Uhrig blieben in No~dsyrien und Nordmeso
potamien nur diejenigen arabischen Stammesoosten, die sich in ihrer
Herrschaftsform ganz dem neuen seldschukischen Regime angepal3t
und ihre Macht an den Besitz starker militiirischer Befestigungen ge
kniipft hatten. Doch auch diese arabischen Fiirsten wurden spatestens
zu Begion der Zangldenzeit verdriingt und durch turkmenische Amrre
ersetzt. In Syrien besetzten die Banii Munqkl, ein Zweig der Kinana
Gruppe der Banii Kalb, die Festung Saizar. Ihre Herrschaft iiber Saizar
wurde durch ein Erdbeben im Jahr 552/1157, das die Zitadelle zer
storte, beendet.17 Kleinere Festungen im Norden der Diyar MU9ar, die
noch im Besitz der Nurnairiden waren, gingen noch in der Zeit der
Seldschuken in die Hiinde turkmenischer Amrre oder der Franken
iiber. Die kleine Festung Sinn Ibn <U!air, die seit der Einnahme ar
RuM's durch die Byzantiner einem AmIr eines Unterstarnms der Nu
mairiden gehorte, wurde im Jahr 512/ 1118 von den Franken erobert. 78

Die Qal<at an-Nagm befand sich spatestens seit 502/1108 und dann bis
520/1126-7 im Besitz einer Untergruppe der Numairiden.79 Am liing
sten hielten sich Amrre der Banii <Uqail in ar-Raqqa bis 529/1135 und
in Qal<at Ga<bar bis zum Jahr 564/1168-9.

76 Siehe Anm. 80.
77 Hwnphreys, S. R.: Banii Munlcidh. In: EI' VII, 577-580.
78 Ibn al-Mir, Kamil X, 383; 'A~imi, Taril}, ed. Za'riir, 369. Siehe auch S. 126.
79 1m Jahr 520/1126-7 wurde die Qal'at an-Nagm von l:Iassan ibn Gwnustagin al

Manbigf (gest. 549/1154-5), dern turkmenischen Herrn von Manbig eingenommen; Ibn
al-'Adirn, Zubda n, 376. Zur Person: Er war seit 484/1091-2 Herr von Manbig; Ibn
Saddad, A'laq II2, fibers., 289 Anm. 7; Ibn al-Furat, TariQ I, 389 (l96r).l:Iassan betrieb in
diesen Jahren eine expansionistische Politik. 1m Jahr 516/1122-3 eroberte er einen nicht
naher bestimmbaren l:Ii~n al-Mugaddad; 'A~imi, Tiini), ed. Za'riir, 372. Und scWiel3lich
im Jahr 520/1126-7 nahrn er Qal'at an-Nagm ein; Ibn al-'Adirn, Zubda II, 376.
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III. Die Zermttung der politischen Struktur in den Diyiir Murjar

111.1. (jberblick: Der Krieg zwischen TutuS und Barkyiiriiq

In den Kriegen nach Maliksiihs Too im Jahr 485/1092 entglitten die
nordlichen Diyar Mu<;lar mit ihren Stiidten ar-Ruha" l:Iarran und SaIiig
der Kontrolle des seldschukischen Zentralreiches. Am Ende dieser
Entwicklung, im Jahr 489/1096, stand die Einbeziehung der nordli
chen Diyar Mu<;lar in den Machtbereich von Mosul. Mosul war zur
Hauptstadt der Westprovinz des seldschukischen Westreiches gewor
den. Nutzniel3er der fragilen Machtverhaltnisse waren die lokalen
AmIre der Untersuchungsregion geworden, sowohl die seldschuki
schen als auch die arrnenischen, die ihre Machtposition auf den Fe
stungen und iq!ii "s ausbauen kOIUlten, ohne daB sie eine starke Ober
herrschaft zu befiirchten hatten. Durch die Abwesenheit des AmIrs
Biizan von seinem iq!ii ( ar-Ruha' war dort beispielsweise die armeni
sche Elite weiterhin der bestimmende Faktor in der Stadt geblieben.

1m Jahr 486/1089 zog, wie oben schon erwahnt, Tutus mit der Ab
sicht durch die GazIra, die Stadt Bagdad einzunehmen. Wiihrenddes
sen kam es zu der oben erwahnten Schlacht bei Darii/al-Mu<;layya( ge
gen die (Uqailiden (S. 158f.). Tutus wandte sich aber daIUl doch nach
Aserbeidschan, da dort sein Gegner BarkyiiIiiq operierte. Nach den
ersten militiirischen Auseinandersetzungen wechselten Biizan und
Aqsunqur in der Niihe von ar-Rayy auf die Seite von BarkyiiIiiq hin
tiber. Militiirisch geschwacht zog sich Tutus tiber die Diyar Bakr in
Richtung Syrien zuriick. Dort nutzte er die Abwesenheit von Biizan
und eroberte SaIiig. Er vergab die Stadt an seine Leute als iq!ii ~ SaIiig
lag strategisch zwischen ar-Ruha' und Aleppo, deren beider AmIre
nun auf Seiten BarkyiiIiiqs standen. Von SaIiig aus liel3 sich der Ver
bindungsweg zwischen beiden Stiidten kontrollieren. Aqsunqur und
Biizan verfolgten zusammen mit BarkyiiIiiq den fliehenden TutuS. 1m
Sawwal 486/0kt.-Nov. 1093 erreichte Aqsunqur wieder Aleppo. Zu
seiner Arrnee gehorten neben seinen eigenen Truppen auch (Uqail
Beduinen und einige Verbiinde BarkyiiIiiqs. Biizan blieb vorerst in ar
Ruha', wahrend BarkyiiIiiq tiber ar-RaI:tba nach Bagdad zog.80 1m Vii

80 Zu dem Fe/dzug von TutuS in die Gazira und nach Aserbeidschan: Ibn al-Qallinisl,
pail, ed. zakkar, 200-203 (hier auch Erobenmg Singars); Sib! ibn al-Gauzi, Mir'at, ed.
Gamidi, 195-202 (zitiert Ibn al-Qallinisi); Ibn al-'Adim, Zubda II, 106-108; Ibn al-A!ir,
Kiimil X, I49f.; Ibn al-A!ir, Bahir, 12; 'A~iJnj, TiiriIJ, ed. Cahen, 369; ed. za'riir, 356,
neoot falschlicherweise stall der Erobenmg von ar-Ra~ba die von Aleppo; pahabi, TiiriIJ
481-490,30; Ibn al-Azraq, Tiin1!, ed. 'Awa~, 233-237, 247f. (u.a. detailliertes Itinerar von
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I-Qatda 486/Nov.-Dez. 1093 erreichte Tutus wieder Damaskus.81 1m
RabIt II 487/April-Mai 1094 hielten Tutus und Vagi Siyiin, der Amir
von Antioehia, eine gerneinsame Heersehau in der Nahe von l:Iamiih
zur Vorbereitung der Entseheidungssehlaeht. Aqsunqur samrnelte im
Gegenzug die Truppen bei Aleppo. Barkyaruq war inzwisehen wieder
aus Bagdad Riehtung Norden gezogen und befand sieh im RabIt 1487/
Mfu"z-April 1094 wieder in Mosul. Zur Unterstiitzung Aqsunqurs
sandte er Truppen unter der Fiihrung des AmIrs Qawam ad-Daula Kar
buga, der seit der Zeit Maliksiihs zum engeren Fiihrungszirkel des
seldschukisehen Reiehes gehOrte. Mit Karbuga zogen BUzan aus ar
Ruha' und der neue Herr von ar-Ral;1ba, Yiisuf ibn Abaq. In der Niihe
von Aleppo kam es bei dem Dorf SabtIn am Samstag, dem 9. Gumada
1487/27. 5. 1094, zur Schlacht. Die Truppen Aqsunqurs und Barkya
riiqs wurden geschlagen. Aqsunqur wurde von Tutus hingeriehtet.
Karbuga und BUzan £lohen naeh Aleppo. Yiisuf ibn Abaq bat urn Gna
de. Am Montag, dem II. Gumada I 487/29. 5. 1094, nahm Tutus
durch die Vermittlung von Wa!!ab ibn Mal;tmiid Aleppo in Besitz.
BUzan und Karbuga wurden gefangengenommen. Wahrend aueh
BUzan kurze Zeit spater hingeriehtet wurde, setzte man Karbuga in
l:Iim~ gefangen. Dieser Sieg begriindete die weitgehend autonome
Stellung Syriens im Westen des Seldschukenreiches.82

Doch gleiehzeitig entstand auf der anderen Seite des Euphrat, in
den nordlichen Diyar Mu~ar, ein Machtvakuum. Zum einen gab es
dort Anspriiche von Tutus, spiiter die seines Sohnes Ri~wan, zum an
deren zeigten die anatolischen Seldschuken Interesse an einer Expan
sion in diesen Raum. Schlie13lieh versuehten aueh die lokalen seld
sehukisehen und annenisehen Amire der Region, die politisehe Lage
fur sieh zu nutzen. Die Banii Numair werden in den folgenden Aus
einandersetzungen urn die Diyar Mu~ar nieht genannt. Ais Machtfak
tor im Norden hatten sie aufgehort, eine Rolle zu spielen. Es gab hin
tereinander vier militiirisehe Versuehe, die nordlichen Diyar Mu~ar zu
beherrschen, von denen die ersten drei auf die Einnahme von ar-Ruha'
zielten und seheiterten:
- der Versueh Tutuss im Jahr 487/1094,

Tutus); Ibn Yafi'i, Ginan, ed. Haidarabad III, 13If.; ed. Mansiir III, 108f.; Matthiius,
iibers. Dostourian, I59f.; Barhebriius, Chronicon, iibers. Budge, 232. Degener (1987) 93
95; EI-Azhari (1997) 74f., 374 (unvollstandige Karte von Tutuss Zug nach Aserbeid
schan); Ripper (2000) 241-243.

81 Ibn al-Qalanisi, gail, ed. Zakldir, 203f.; Ibn al-'Adirn, Zubda 11,108-110; Ibn al
AFr, Kamil X, 150f.

82 Zur Entscheidungsschlacht bei Aleppo siehe unlen Anm. 86.
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- der Versuch Ri<;iwans irn Jahr 488/1 095 und
- der Versuch der anatolischen Seldschuken im Jahr 489/1096.
- Erst Karbuga gelang es irn gleichen Jahr, den Raurn J:Iarran in die

von ibm begriindete Westprovinz Mosul einzubeziehen, ohne ar
Ruha' anzugreifen. Ar-RuM' iiberlief3 er damit der Herrschaft des
dortigen armenischen Amirs Toros.

111.2. Der Eroberungsversuch von TutuS

Das strategische Ziel von Tutus war ein Sieg iiber Barkyaruq als Vor
bedingung fur die Herrschaft irn gesamten Seldschukenreich. Drei
Tage nach der Einnahme von Aleppo - so Ibn al-<AdIm - marschierte
Tutus weiter, urn J:Iarran und ar-Ruha', die Hauptorte von Biizan, in
Besitz zu nehmen und urn weiter durch die Diyar Bakr nach Aserbeid
schan zu ziehen. 1m Gurnada II 487/Juni-Juli 1094 hielt sich Tutus
nach Ibn al-Azraq in Surnaisat auf.83 Kurz daraufnahm er trotz militii
rischen Widerstandes J:Iarran ein, wo er Truppen fur den Angriff auf
ar-Ruha' und auf Barkyaruq zusammenzog.

Tag ad-Daula TutuS
Oberherrschaft tiber ar-Ruha', l:Iarriin und Sariig
nach dem 14. Gumada r 487/1. 6. 1094
bis nach 17. ~afar 488/25. 2. 1095

Nach Ibn al-Azraq blieb Tutus eine nicht naher bestimmte Zeit in J:Iar
ran und hielt dort Hof. Hier lief3 er den Dichter und ehemaligen ra"ls
von MayyalariqIn Ibn Asad al-FariqI hinrichten. Die Bewahrung der
Stadt (~ift a/-ba/ad) vertraute er einem Ibn MuftI an. Es ist aufgrund
des Namens anzunehmen, daB Ibn MuftI zu den Rechtsgelehrten
( u/amii J der Stadt gehOrte, die auch schon zuvor die Interessen der
Stadtbevolkerung gegeniiber den beduinischen Herrschern vertreten
hatten. In seine Kompetenz fiel wahrscheinlich die Zivil- und Fiskal
verwaltung, aber keine militiirischen Angelegenheiten, wie die spiite
ren Ereignisse zeigen werden.84

83 Datum bei Ibn al-Azraq, Tant, ed. 'Awa~, 240, jedoch gibt er 489 h. an, was auf
grund der historischen Situation aber 487 h. heiBen muB.

84 Zum Aufenthalt von Tutui in f:lamin: In l:Iarran lieB TutuS den Dichter, ehemaligen
ra ts und Anfiihrer der Unterschichtsmiliz von Mayyaf'ariqin, Abu Na~r al-J::Iasan ibn
Asad al-Fariqi, der 486/1093 die Herrschaft tiber die Stadt Mayyaf'ariqin wieder an einen
Marwaniden tibergeben halte und nach l:Iarran gekommen war, hinrichten. Ibn al-'Adim
berichtet die Kreuzigung auf Befeh! des mutawallivon l:Iarran, als TutuS in der Stadt war.
Ag-Dahabi berichtet nur von einer Hinrichtung auf Befeh! des Gouverneurs von l:Iarran
(niifb). Ibn al-Azraq, Tant, ed. 'Awa~, 232f., 235-239; Sib! ibn al-(;auzi, Mir'at, ed.
Gamidi, 222-225; Ibn al-'Adim, Bugya Y, 2298-2302; Dahabi, Tant 481-490, 203-206;
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Inwieweit es Tutus gelang, auch die Zitadelle und die Stadt ar
RuM' einzunehmen, ist nicht eindeutig. Die muslimischen Chroniken
melden nur kurz, daB ar-RuM' an Tutus iibergeben wurde, nachdem er
der Zitadellenbesatzung den abgeschlagenen Kopf von BUzan als Zei
chen fUr dessen Niederlage prasentierte. Matthaus von Edessa fiigt
ebenfalls kurz hinzu, daB Toros, der schon - nach Ibn al-MIr - von
BUzan tiber die Stadt eingesetzt worden war, in dieser Position von
Tutus emeut bestatigt wurde. 85 Die Chronik von 1234 ist zwar aus
fiihrlicher und differenzierter, jedoch sind in ihr die Ereignisse der
Angriffe von Tutus, Ri9wan und der Riim-Seldschuken zu einem ein
zigen Handlungsablauf vermengt. Die in den Details glaubwiirdig er
scheinenden Angaben der Chronik lassen sich zu einem grol3en Teil
mit Hilfe der anderen Quelten den jeweiligen Angriffen zuordnen.
Folgende Informationen diirften dem Angriff von Tutus entstanunen:
Die Zitadelle war von Turkmenen BUzans besetzt, die nach der Pra
sentation des abgeschlagenen Kopfes von BUzan die Zitadelle iiberga
ben. Die Einsetzung von Toros, die nur von Matthaus berichtet wird,
zeigt, daB vermutlich auch die Stadt die Oberherrschaft von Tutus an
erkannte. An der inneren Autonomie ar-RuM's anderte sich nichts. 86

Aufgrund der Nachricht von Tutuss Abmarsch aus Aleppo iiber ar
RuM' in Richtung Aserbeidschan verliel3 Barkyaruq die Stadt Na~Ibin
und gelangte iiber Balad bei Mosul und Irbil zu einem nicht naher be
kannten Ort Surgab ibn Badr.87 1m Sawwal 487/0kt.-Nov. 1094 kam
es zur ersten Schlacht, in der Tutus einen Sieg errang. Barkyaruq floh
nach I~fahan und nachdem er dort die Macht ergriffen hatte, kam es

Ibn al-Mir, Kamil X, 168 (zu Ibn Mufti: wa-kana hiigii bnu I-Mufti qadi 'ramada 'alaihi
Tutuiufi tufti I-balad). Zu Ibn Asad al-Fariqi siehe Ripper (2000) 243-245,420-422.

85 Toros wird bei Ibn al-Mir, Kiimil X, 168, als jemand, dem Buzan die Stadt anver
traut hat, bezeichnel.

86 Zur Entscheidungsschlacht zwischen Tutui und Aqsunqur sowie zu den Erobe
rnngsversuchen von Tutui in den Diyiir Mwj.ar: Ibn al-Qalanisi, Qail, ed. Zakkar, 207-209
(kurze Aufzahlung der in den Diyar Mu<;lar eroberten Festungen, I:farriin, Sariig und ar
RuM'); Sib! ibn al-(;auzi, Mir'at, ed. Giimidi, 203, 211 f. (nach Ibn al-Qalanisi); Ibn al
'Adim, Zubda II, 111-118 (der Widerstand von ar-RuM' wird gebrochen und die Stadt
durch Priisentation des Hauptes von Biiziin eingenommen); Ibn al-'Adim, Bugya IV,
1956-1958 (Biographie Aqsunqurs); Ibn al-A~, Kamil X, 157f. (wie Ibn al-Qalanisi);
Qahabi, TariJ:!. 481-490,31,34 (kurze Notiz tiber die Einnahme von ar-RuM' und I:farran
durch Priisentation des Hauptes von Biiziin); Ibn al-Azraq, TariJ:!., ed. 'Awa~, 240, 243f.
(Erwiihnung von Surnaisa!; lies J. 487 h. Slatt J. 489 h.); Ibn Yafi'i, Cinan, ed. Haidarabad
III, 143; ed. Man~iir III, 109; Chronicon 123411,51-53; iibers. Abouna, 37-39; Matthiius,
iibers. Dostourian, 161-163 (Tutus gewinnt ar-Ruba' durch Priisentation des Kopfes und
setzt Toros iiber die Stadt ein). Crawford (1955) 23-25; EI-Azhari (1997) 77-79.

87 Weder in Yaqut, Buldan, noch in den anderen Werken der Bibliotheca Geogra
phorurn Arabicorurn.
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am Sonntag, dem 17. ~afar 488/25. 2. 1095, in der Nahe von ar-Rayy
zur Entscheidungsschlacht. Barkyaruq siegte und Tutus wurde von
ehemaligen Gefolgsleuten des Aqsunqur urngebracht. Nach Matthaus
von Edessa fliichteten die AmIre von Tutus auf ihrem Weg nach Sy
rien durch ar-Ruha'. Dort erwog Toros, sie gefangenzunehmen, urn
mit Hilfe der Gefangenen auch noch die Ubergabe der Zitadelle zu er
zwingen. Ihm wurde davon abgeraten. Statt dessen begann Toros die
Stadt gegeniiber der Zitadelle, in der turkmenische und annenische
K:ontingente lagen, zu befestigen. Nach Tutuss Too blieb die seld
schukische Herrschaft ostlich des Euphrat fragil. 88

111.3. Der Eroberungsversuch von Ritjwiin

Den beiden Sohnen von Tutus, Tag al-Muliik Ri<;lwan (gest. 507/
1113)89 und Sams al-MuJiik Duqaq (gest. 12. Rama<;lan 497/8. 6.
1104)90, gelang es, sich jeweils in Aleppo und in Damaskus festzuset
zen. Doch gerade Ri<;lwans Autoritat scheint unter den AmIren von
Tutus urnstritten gewesen zu sein. FUr Ri<;lwans wahrscheinlich ge
scheiterten Versuch, die nordlichen Diyar Mu<;lar zu unterwerfen, gibt
es unterschiedliche Quellenaussagen: Matthaus von Edessa und Ibn al
<AdIm auf der einen'und Ibn al-A!lr aufder anderen Seite.

Nach Ibn al-A!Ir kam Sukman ibn Artuq dem Herrn von Aleppo
Ri<;lwan zuvor, die Stadt Sariig zu erobem. In der Emtezeit 488/Friih
jahr 1095 griffen Sukman ibn Artuq (gest. 49811104-5)91 und Balduq
ibn AmIr Giizl ibn Danismand von SumaisW2 die Stadt ar-RuM' an

88 Die Kiimpje in den Gibiilrwd Aserbeidschan zwischen TutuS und Barkyiiriiq: Ibn
al-Qaliinisi, Vail, ed. Zakkar, 209-212; Sib~ ibn al-(;auzi, Mir'at, ed. Gamidi, 216f.; Ibn
al-'Adim, Zubda II, 118f.; Ibn al-Mir, Kiirnil X, 158f., 166f.; pahabi, Tan1) 481-490,39;
Ibn al-Azraq, Tann, ed. 'Awa~, 234-236; Matthiius, fibers. Dostourian, 161f. Bosworth
(1968) 102-107.

89 Zur Person: Crawford (1955) 32-66; ders. (1960); Edde (1986); EI-Azhari (1997)
114-144.

90 Tod Duqaqs: Ibn al-A!ir, Kamil X, 257f.; Sib~ ibn al-(;auzi, Mir'at, ed. Gamidi,
429f.

9\ Tod Sukmans: Ibn al-A!ir, Kamil X, 268; Ibn al-Qalanisi, pail, ed. Zakkar, 237;
bei 'A~irni, Taril], ed. Za'riir, 362 (falschlieh J. 496 h.); Sib~ ibn al-(;auzi, Mir'at, ed. Je
wett, 22f.; ed. Haidarabad VIII, 37; ed. Gamidi, 542 (falseWieh J. 504 h.).

92 Die nordliehe Euphratregion war umstritten, ohne daB die erzaWenden QueIlen
Einzellieiten beriehten. Zur Identifizierung von Balduq siehe GindIer (1901) 53.
Matthiius, fibers. Dostourian, 162, bezeiehnet ibn als "Balduk, the emir of Samosata and
Son of Amir-GhazI". Das Chronieon 1234 II, 47; fibers. 49 Arun. 2, neoot nur einen An
gehorigen der Baldoqiiye, die zu den Danismand gehoren. VgI. Melikoff, I.: Dani§hmen
dids. In: Ef II, IlOf. und Bosworth (1996) 215f. Fiir das Jahr 490/1096-7 nennt Ibn al
'Adim, Zubda II, 126, jedoeh einen Sulaiman ibn I1gazi als Herrn von Sumaisa~.
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und belagerten sie 65 Tage lang. Diese MiliHiraktion stand offenbar
im Gegensatz zu den politischen Zielen von Ri9wan. Dieser zog fiii
hestens zwei Monate nach dem Too von Tutus, also im RabI< II 488/
April-Mai 1095, zusammen mit seinem Atabak GanaQ ad-Daula (gest.
496/1102-3)93 und VagI Siyan von Antiochia, in die nordlichen Diyar
MU9ar, urn ar-Ruha' einzunehmen. Als Ri9wan heranzog, beschwerte
sich die Bevolkerung von Sariig tiber Sukman und die Verwiistung
ihrer Emte. Als Ri9wan weiter nach ar-RuM' zog, brachen Sukman
und Balduq die Belagerung ab und Ri9wan begann selbst mit einer
Belagerung.

Matthaus berichtet, daB Toros die Stadt erfolgreich gegen Ri9wan
verteidigen konnte, und daB ihm, Toros, auch die Zitadelle der Stadt
nach Abzug der Truppen Ri9wans tibergeben worden sei. Ibn al
<AdIm nennt als Ursache fur das Scheitem Ri9wans, die Stadt ar
RuM' von Toros wiederzuerringen, die latenten und offenen Gegen
satze zwischen den AmIren in Ri9wans Lager. Sie fuhrten schlieBlich
zu einem Abbruch der Belagerung und zur faktischen Autonomie von
Toros in ar-RuM'. Ri9wan hatte als zusiitzliches Druckrnittel Geiseln
aus der Stadt (rahii -in ahlihii) mitgefuhrt; doch diesen gelang es, bei
der Verwirrung in Ri9wans Lager, in die Stadt zu fliehen. Ri9wan zog
schliel3lich abo Spater, nach der Belagerung von ar-Ruha', setzte
Ri9wan, Ibn al-<AdIm zufolge, Sukman als muq!a ( tiber Sariig ein.
Wahrscheinlich bestatigte er damit nur den status quo.

Ibn al-A!Ir berichtet von einem ganz anderen Hergang der Belage
rung von ar-RuM' als Matthaus: Toros - bei Ibn al-A!Ir mit seinem
Titel europalales (al-qiiraJalit) genannt - hatte auf der Zitadelle Zu
flucht gesucht und diese mutig verteidigt. Ri9wan soli es gelungen
sein, die gesarnte Stadt einzunehmen. In der Folge soli er die Zitadelle
an Vagi Siyan, auf dessen Wunsch hin, iibergeben haben. VagI Siyan
habe dann die Stadt befestigt und mit eigenen Leuten besetzt. Danach
soli Vagi Siyan nach Syrien zuriickgekehrt sein. Der Widerspruch zu
den Schilderungen von Matthiius und Ibn al-<AdIm kann moglicher
weise dadurch zurn Teil aufgelost werden, daB Zitadelle und Stadt
verschiedene militarische Einheiten darstellen. Auch nach Matthaus
befand sich die Zitadelle mindestens bis zum Abzug von Ri9wan noch
in der Hand von Turkrnenen, moglicherweise den Leuten von Tutus.
Es ist aber, aufgrund der christlichen Quellen, unwahrscheinlich, daB
sich die Zitadelle, wie Ibn al-A!Ir behauptet, schon zu Beginn in der

93 Ermordung von (';anaJ:! ad-Daula: Ibn al-QaHinisi, gail, 00. Zakkar, 230; 'A?:irni,
TiiriI], ed. Za'riir, 361.
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Hand von Toros befunden habe. Moglich ist aber, daB Vagi Siyan
kurzfristig Herr der Zitadelle von ar-Ruha' wurde.

Die seldschukische Besatzung von ar-Ruha', gemeint ist vermut
Iich die der Zitadelle, wurde - nach Ibn aI-AlIr - danach von der Be
volkerung des benachbarten J:larran gebeten, auch ihre Stadt zu tiber
nehmen. In J:larran war es zu Auseinandersetzungen tiber die Herr
schaft in der Stadt gekommen. Die Stadt wurde von dem turkrneni
schen AmIr Qaraga beherrscht. Er stand moglicherweise wie Sukman
von Sariig und andere Amtre Tutu§s in Opposition zu Ri~wan. Qaraga
war bei der Bevolkerung unbeliebt. In dieser Situation verdachtigte er
jenen oben genannten Ibn MuftI, die Stadt J:larran Ri~wan ausliefem
zu wollen. Qaraga lieB Ibn Mufti: und die Familie von dessen Bruder
(banu abihi) kreuzigen. Diese knapp geschilderte Situation, wie auch
die weiter unten berichteten Gegensatze zwischen der arabischen Be
volkerung in Sariig und ihrem turkrnenischen Amtr, weisen auf einen
Iatenten Gegensatz zwischen der stadtischen indigenen Bevolkerung
und den turkmenischen Eroberem hin, sowie auf die Gegenslitze zwi
schen Amiren von Tutus in ihreT Haltung zu Ri~wan. Ahnlich wie die
turkrnenischen AmIre versuchte auch Toros nach dem Abzug von
Ri~wan das Machtvakuum zu nutzen, urn benachbarte Festungen im
Norden von ar-Ruha' einzunehmen, wo es zu weiteren Kampfhand
lungen kam.94

IlIA. Der Eroberungsversuch der Rum-Seldschuken

Die nordlichen Diyar Mu~ gerieten kurzfristig in den Machtbereich
der Riim-Seldschuken, die tiber Malatya in diesen Raurn eindrangen.

94 Uber Riflwans Expedition in die niirdlichen Diyar MU{iar: Ibn al-Qaliinisi, pail, ed.
Zakkar, 212-215 (konzentriert sich auf die Ereignisse in Syrien); Ibn al-'Adim, Zubda II,
119-124; Ibn al-Mir, Kiimil X, 167-169, 176; pahabi, Uri!} 481-490,40 (erwiihnt nur
kurz die Einnahme ar-RuM's und die Ubergabe an Vagi Siyan). 1m Chronicon 1234 II,
51-54; iibers. Abouna, 38-39, sind die Belagerung durch Tutus und die kurze Herrschaft
des "al-Farag" ibn Qutulmus (zum Namen Arun. 96) zu einem Ereignis verschmolzen.
Dies wird deutlich irn Vergleich mit den Berichten von Matthiius, iibers. Dostourian,
162f., und Ibn Saddad, A'iaq III, 94. Sib~ ibn al-(Jauzi, Mir'at, ed. Gamidi, 278, behauptet
unter dem Jahr 489 h., dal3 Sukman ibn Artuq nach der Ia!imidischen Belaserung von Je
rusalem nach ar-RuM' ging. Unter dem Jahr 489 h. werden bei Sib! ibn al-Gauzi, der sich
fur die syrischen Ereignisse weitgehend auf Ibn al-Qalanisi stiitzt, Ereignisse verschie
dener Jahre verrnischt, so die bu!ba Ri~wans fur den Fa!imidenkalifen irn Jahr 490 h. (Ibn
al-Qaliinisi, pail, ed. Zakkar, 217) und die Eroberung Jerusalems durch die Fa!imiden im
Jahr 491 h. (Ibn al-Qalanisi, pail, ed. Zakkar, 220). So ist anzunehmen, daB der folgende
Abmarsch von Sukman nach ar-Ruha', der sich nicht bei seiner QueUe Ibn al-Qalanisi
befmdet, eine Fehlinformation ist oder sich auf sein iq!a ( Sariig bezieht. Honigmann
(1935) 145; Crawford (1955) 35; Edde (1986) 104; El-Azhari (1997) 82f.
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Der Riim-seldschukische Angriff auf ar-Ruha' stellt vennutlich nur
einen Nebenkriegsschauplatz der Belagerung von Malatya dar.95 Nach
Matthaus besetzten Riim-seldschukische Truppen fur etwa einen Mo
nat die Stadt ar-Ruha' und wurden dann von Toros vertrieben.

Matthaus von Edessa berichtet unter dem annenischen Jahr 544,
(Beginn 17. ~afar 488/26. 2. 1095), daB Toros versuchte, die Gegen
satze zwischen den seldschukischen Machthabem fur sich zu nutzen.
Da Matthaus aber die Belagerung von Malatya fur das Jahr 545
(Beginn 28. ~afar 489/26. 2. 1096) nennt, kann hier eine Verdrehung
der relativen Chronologie vorliegen. Toros rief Alpyaruq96, einen
Nachkommen von Qutulmus, dem GIiindervater der Riim-Seldschu
ken, zur Unterstiitzung gegen die turkmenische Zitadellenbesatzung
nach ar-Ruha'. Moglicherweise gehorte er zu den Truppen, die bei
Malatya lagen. Sobald Alpyaruq in der Stadt ar-Ruha' war, versuchte
er, Toros zu toten, die Stadt einzunehmen und durch seine Truppen
pliindem zu lassen. Alpyaruq wurde jedoch vergiftet. Seine Herrschaft
in ar-Ruha' hatte nur 33 Tage gedauert. Auch die Chronik von 1234
berichtet ausfiihrlich von dem Machtkampf zwischen Toros und
Alpyaruq. Ibn Saddad bestatigt die kurze Herrschaft der Riim-Seld
schuken iiber ar-Ruha'. Er sagt aus, daB sich ein Neffe (ibn abi) von
Sulaiman ibn Qutulmus fur einige Tage im Jahr 489/1096 der Stadt
bemachtigt hatte, aber nach kurzer Zeit dort starb.97

Da dieser Versuch der Einnahme der Stadt folgenlos blieb, fehlen
Paralleliiberlieferungen, die eine genaue zeitliche Einordnung der Er
eignisse ennoglichen. Der Versuch fand, Matthaus von Edessa zu
folge, nach der gescheiterten Expedition Ri<;lwans im RabI< II 488/
April-Mai 1095 statt. Ob Karbuga die Stadt J:larran vor oder nach der
Riim-seldschukischen Belagerung einnahm, laI3t sich nicht genau sa
gen. Die Uberschneidung von der armenischen Jahresangabe von
Matthaus und der islamischen von Ibn Saddad wiirde den Angriff in

95 Die Wahrscheinlichkeit, daJ3 es sicb bei dem Angriff auf ar-RuM' wn einen Ne
benkriegsschauplatz der Belagerung von Malatya handelt, ergibt sich aus der zeitlichen
Parallelitiit. Eine Verbindung wird in den Quellen (Anrn. 97) selbst nicht hergestellt.

96 Matthiius, iibers. Dostourian, 163; Chronicon 1234 II, 51-54; iibers. Abouna, 38
39, Michael XV.VI, iibers. Chabot Ill, 179, geben den Narnen des Amirs als ai-Farag
oder al-Firg wieder. Honigmann (1935) 145 Anm. 5 verbessert zu Alpyiiriiq.

97 RUm-seldschukische Herrschaft in ar-Ruhii~ Matthiius, iibers. Dostourian, 163;
Chronicon 1234 II, 51-54; iibers. Abouna, 38-39; Michael XV.VI; iibers. Chabot III, 179;
Barhebriius, Chronicon, iibers. Budge, 233 (nur die Schilderung der Belagerung von
Malatya fur das Jahr 488/1095); Ibn Saddad, A'iaq III, 94. Cahen (1968) 81f. (ohne ge
naue Zeitangabe der Belagerung von Malatya).
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die ersten beiden Monate des Jahres, M~arram oder ~afar, 489/Jan.
Feb. 1096 datieren.

111.5. Karbugii integriert die Diyiir MurJar in die Mosuler Provinz

Das Machtvakuurn in den Diyar MU9ar und den Diyar Rabl(a wurde
durch Karbuga ausgefiillt. 1m Laufe von iiber einem Jahr gelang es
Karbuga, die Autoritiit des Westreiches in den Diyar MU9ar und den
Diyar Rabl(a wieder herzustellen. Jedoch die inzwischen etablierte
Machtposition der armenischen AmIre in ar-Ruha' und nordlich davon
tastete er nicht an. Da Sultan BarkyiiIiiq der NutznieBer der militiiri
schen Aktionen Karbugas war, ist in ibm wahrscheinlich auch der
Auftraggeber und Unterstiitzer dieser Expedition zu sehen.

1m Jahr 488/1095 veranlaBte BarkyiiIiiq den Austausch hochrangi
ger Gefangener zwischen ibm und den beiden Sohnen von Tutus,
Ri9wan und Duqaq. Ri9wan lieB den in l:Iim~ gefangenen Amlr Kar
buga nach Aleppo bringen, ehrte ihn und gab ihn im ~a(ban 488/
Aug.-Sept. 1095 frei. Diese und die nachfolgenden Ereignisse lassen
vermuten, daB neben einem Gefangenenaustausch auch eine Anerken
nung des territorialen status quo vereinbart wurde, wonach die Diyar
MU9ar zu BarkyiiIiiqs Herrschaftsbereich gehoren sollte und urnge
kehrt die Quasi-Autonomie der Sohne von Tutus in Syrien anerkannt
wurde. Aufgrund der vorliegenden Informationen ware es sonst nicht
erklarlich, daB Karbuga sich die Region ostlich des Euphrat aneignete,
ohne daB eine Reaktion Ri9wans erfolgte, der noch kurz zuvor seine
Anspriiche in den Diyar MU9ar gewaltsam durchsetzen wollte.

Auf dem Weg in den Osten nahm Karbuga als erstes l:Iarran ein.
Wer l:Iarran bis zu diesem Zeitpunkt beherrschte, wird nicht ausge
sagt. Es ist nicht ausgeschlossen, daB es noch immer Qaraga war, der
auch spater im Jahr 491/1098 als Herr von l:Iarran unter den Amlren
von Karbuga genannt wird. Ungefahr ein viertel Jahf98 blieb Karbuga
Zeit, urn Truppen, in den Worten Ibn al-A!Irs "eine groBe Schar an
Kampfem (kalir min al- 'asiikir al-ba!!iilin)", zu sanuneln. Es ist nicht
ausgeschlossen, daB er die Ebene von l:Iarran als Sammelplatz wahlte,
wie schon vor ibm Tutus. Die literarischen Quellen berichten nicht,
wer diese Kampfer waren, wer sie stellte und wer sie finanzierte. Die
nachfolgenden, lang andauemden Belagerungen deuten auf eine Mo
bilisierung groBer Ressourcen. Da Karbuga zuvor aus der Gefangen-

98 Dicse Angabe berechnet sich aus dem Zeitpunkt seiner Freilassung aus l:Iim~ und
dem Datum der Einnahme von Na~ibin und Mosul.
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schaft in Aleppo kam, kann vennutet werden, daB Barkyaruq als
NutznieBer den ArnIr Karbuga militiirisch und logistisch unterstiitzte.

Qawarn ad-Daula Abu Sa'i"d Karbuga
Oberherrschaft tiber Harran,
nach Sa'ban 488/Au~st-Septernber 1095
bis Vii I-Qa'da 495/August-September 1102

Arni"r Qaraga, Marnliik Maliksahs,
Herrschaft in J:larriin
urn 488/109599 bis etwa nach 495/1101-2100

Es flillt auf, daB im Zusammenhang mit Karbugas Zug in die GazIra
nichts iiber das stark befestigte christlich-annenische ar-RuM' ausge
sagt wird. Es ist nieht ausgeschlossen, daB gerade in dieser militiiri
schen Situation Toros die Rum-Seldschuken urn Waffenhilfe anrief.
Ebenfalls fehlen Infonnationen zu dem Arnir Sukrnan ibn Artuq, dem
das nabegelegene Sariig gehorte.

Nach dem Aufbau einer Streitmacht griff Karbuga Na~ibin und
Mosul an. Er muBte sieh in dieser Region gerade gegen die Machtan
spriiche der wieder erstarkten Banu 'Uqail durchsetzen, wie bereits
oben in Abschnitt 11.3 dargelegt wurde. 1m ~afar 489fFeb. 1096 nahm
Karbuga die Stadt Na~ibln nach einer vierzigtiigigen Belagerung ein.
Sein nachste Ziel war Mosul. Es bedurfte einer neunrnonatigen Bela
gerung der Stadt, bis er sie schlieBlich im Vii I-Qa'da 489/0kt.-Nov.
1096 einnehrnen konnte. 101 Damit wurde auch die letzte Grol3stadt in
der Hand der Banu <Uqail endgiiltig einem seldschukischen Gouver
neur unterstellt. Das unmittelbare Herrschaftsgebiet von Karbuga urn
faBte nun Mosul, Naswin, ar-Rahba und Harran. Auch der Arnlr
Gikinnis von Gazirat ibn <Umar hatte sich ibm unterstellt. 102 Damit
war der Westen bis zum Euphrat wieder in das seldschukische West
reich integriert und ein zusammenhangender, von Mosul aus kontrol
lierter Herrschaftsbereich entstanden, der im folgenden Westprovinz
genannt wird. 103 Die nordlichen Diyar Mu<;iar wurden geopolitisch zu
einer Pufferzone gegeniiber den Armeniem in ar-RuM', den Rum
Seldschuken in Anatolien und der autonomen seldschukischen Herr-

99 Da Qaraga in Opposition zu Ri<;lwan stand, ist er moglicherweise schon zur Zeit
Tutuss in l:Iarran eingesetzt worden, wenn nicht sogar schon als Mamliik Maliksahs zur
Zeit der Herrschaft von BUzan iiber ar-RuM'.

100 VgJ. Ibn al-A!ir, Karnil X, 256.
101 VgJ. zu den Einzelheiten der Eroberungen in Nordmesopotarnien Abschnitt 11.3.
102 Zu seiner Herrschaft in Gazirat Ibn 'Umar siehe Ripper (2000) 245.
103 Ibn al-A!ir, Karnil X, I76f., 142,247,252, 29Of.; Qahabi, Tarib 481-490, 43; Ibn

aJ-Azraq, Tarib, ed. 'Awa<;l, 234-237, 247f. Degener (1987) 95f.
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schaft von Aleppo. Der Euphrat und die Linie zwischen ar-Ruha' und
l:Iarran bildeten die Grenze. In dieser exponierten Lage bestand eine
pennanente Bedrohung der Region durch kriegerische Auseinander
setzungen.

IV. Die Diyiir Mur/ar in der Zeit der friinkischen Expansion

IV.I. Das seldschukische Reich und die friinkische Expansion

Die Kreuzfahrer drangen zu einer Zeit in die Region ein, als die Stiidte
und Ortschaften in das seldschukische Reich eingegliedert wurden und
begannen, sich im Vergleich zur Zeit der beduinischen Vorherrschaft
wirtschaftlich zu erholen. 1m Nachhinein betrachtet lieBe sich sagen,
daB mit dem Wiederaufbliihen der SHidte noch vor Ankunft des Ersten
Kreuzzuges die wirtschaftliche und administrative Grundlage fur die
spiitere Vertreibung der Franken irn Keirn angelegt war. Als die
Kreuzfahrer eintrafen, befand sich das westliche Seldschukenreich,
insbesondere in der Region Syrien und Nordmesopotarnien, in einer
der periodisch wiederkehrenden Krisensituationen. Diese wurden zu
meist durch den Herrschaftsiibergang auf einen neuen Sultan ausge
lost. Daraus folgte eine Reihe von Faktoren, die die friinkische Expan
sion in der Untersuchungsregion begiinstigten:
- Die Machtkiimpfe urn die Nachfolge irn seldschukischen Westreich

verhinderten eine effektive militiirische Unterstiitzung des Gouver
neurs von Mosul, dem eine Schliisselrolle irn Kampf gegen die
Kreuzfahrer zukam.

- Aufgnmd der Schwiiche des Reiches verfolgten lokale seldschu
kische AmIre eigene, auf den Machterhalt zielende Interessen.

- Von der indigenen Bevolkerung wurden die Seldschuken als
Fremdherrscher abgelehnt.

- Die Stiimme nutzten die Schwiiche des Reiches, urn verlorene Posi
tionen wiederzugewinnen.

- Ethnisch-religiose Gegensiitze zwischen den Regionen, die sich in
der Zeit der byzantinischen Expansion herausgebildet hatten und
von der seldschukischen Eroberung iiberdeckt wurden, kamen wie
der ZUlli Vorschein.

Die Organisation der reichsseldschukischen Abwehrkriege gegen die
Kreuzfahrer lag in der Hand des Mosuler Gouverneurs. Er war der
Vertreter der Reichsgewalt im Westen des westseldschukischen Rei
ches und wurde in der Regel direkt yom Sultan eingesetzt. Die seld-
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schukischen Sultane des Westens besaI3en keine feste Hauptstadt,
sondern suchten regelmaI3ig einmal im Jahr ihre Residenzen in Bag
dad, Hamagan und I~fahan auf. Instruktionen fur die MaI3nahmen in
der sommerlichen Kriegssaison im Westen wurden in der Regel wiih
rend des Winteraufenthaltes des Sultans in Bagdad gegeben. Eine der
Aufgaben des jeweiligen Gouverneurs von Mosul war die Koordina
tion des Krieges gegen die Franken. In der Zeit der Kreuzfahrerherr
schaft waren die militarischen Kriifte der Westprovinz jedoch hiiufig
durch die innerseldschukischen· Auseinandersetzungen im Westiran,
Irak und Aserbeidschan gebunden. Auch die reichsseldschukische
Kontrolle tiber Mosul selbst war haufig in Frage gestellt, wie auch die
Kontrolle des Gouverneurs tiber den ibm zugeordneten Machtbereich.
Der jeweilige Gouverneur von Mosul muBte die AmIre, die formal
wahrscheinlich seldschukische iq!ii '-Halter waren, mit Gewalt, Druck
und Verhandlungen zur Anerkennung der Oberhoheit und der Befehls
gewalt des Sultans des Westreiches zwingen. Dies hieB konkret, jene
AmIre auf eine Position zwischen Neutralitiit und Heerfolge zu ver
pflichten. Bei der Durchsetzung der Reichsinteressen war der Gouver
neur von Mosul in der Regel auf seine eigenen Machtmittel angewie
sen. Der Krieg gegen die Kreuzfahrer bewegte sich daher tiber viele
Jahre hinweg in der GroBenordnung von Razzien und lokalem Wider
stand, bevor Initiativen von Seiten des seldschukischen Sultans ergrif
fen werden konnten.

Aus diesen Uberlegungen folgt ein wichtiges analytisches Krite
riurn, das hier zur Unterscheidung zwischen lokalem Widerstand oder
Sommerrazzien und reichsseldschukischen Feldziigen eingefiihrt wird
und mit dessen Hilfe die Kriege gegen die Franken in ihrer Struktur
analysiert werden konnen. 104 Das Kriterium ist die Beteiligung von

104 In der Kreuzzugsforschung (vg!. beispielsweise Smail [1956], insb. 67-69; Runci
man [1969]. Mayer [1987] u.a.) entsteht im unterschiedlichen Mal3e der Eindruck, als
stiinden den Kreuzfahrem eine Gruppe von weitgehend unabhiingigen, miteinander rivali
sierenden, seldschukischen Fiirsten und Amiren gegeniiber. Diese befanden sich in einem
schwer zu entschliisselnden Beziehungsgeflecht zueinander und bekiimpften die Kreuz
fahrer oder sich gegenseitig aus unterschiedlichen und - auJ3er Beute- (gazwa) und Glau
benskrieg (iihat!) - kaum zu defmierenden Motiven. Zuwenig wird die Struktur des an
gegriffenen seldschukischen Reiches dabei in Betracht gezogen, dessen Reaktionen auf
grund intemer Krisen schwerfliHig waren. Der Amir von Mosul erscheint - wie die ande
ren Amire auch - oft als unabhiingig handelnder Fiirst; doch gerade er vertrat im Westen
die Reichsinteressen und wurde in der Regel direkt vom Sultan bestirnmt. Die seldschu
kischen Amire Syriens und der Diyar MU9ar werden hier nicht als unabhiingige Fiirsten
bezeichnet, sondem als autonom, da sie sich der Befehlsgewalt des seldschukischen Sul
tans zwar weitgehend entzogen hatten, aber weiterhin die formale Oberhoheit des Sultans
anerkannten. Kriterium fUr ihre Beziehung zum seldschukischen Reich ist die Nennung
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Truppenverbanden auch aus anderen Provinzen als der von Mosul bei
militiirischen Vorhaben gegen die europiiischen Eroberer. Die zu
grunde liegende Hypothese geht davon aus, daB Truppenverbande aus
den anderen Reichsprovinzen nur durch einen Befehl des Sultans mo
bilisiert werden konnten, wohingegen der Mosuler Gouverneur inner
halb der Westprovinz weitgehende Entscheidungsfreiheit iiber den
militarischen Einsatz hatte.

Viele Festungen und mittelgrol3e Stiidte im Bereich der Westpro
vinz waren in den Wirren nach dem Tode Maliksahs in die Hande 10
kaler seldschukischer AmIre und turkmenischer Starnmesfiihrer gera
ten, deren Streben vor aHem dem eigenen Machterhalt galt. Auch
RiQwan in Nordsyrien war gegeniiber Barkyaruq autonom, doch war
er weit davon entfemt, iiber die seldschukischen AmIre in Nordsyrien
unwidersprochene Autoritiit auszuiiben. Die turkmenischen AmITe
wurden in der Region als Fremdherrscher betrachtet und trafen auf
den Widerspruch der indigenen Bevolkerung. IOS Eine Folge der zu
sanunenbrechenden seldschukischen Autoritiit war das emeute Aufle
ben von Wegelagerei (qat' a!-!ariq).106 Es gibt einige wenige Hinwei
se darauf, daB die Stiimme der Kilab und der tUqail die schwache
seldschukische Herrschaft fur sich nutzen konnten. Wat1iib ibn MaJ:1
mud konnte im Jahr 489/1096-7 kurzzeitig Matarrat an-Nutman wie
der an sich reiBen, wurde aber bald von dort vertrieben.l°7 Auch der
Widerstand, auf den Karbuga in den Diyar RabIta im Jahr 489/1096-7
traf, ist auf ein Wiedererstarken der Banu tUqail zuriickzufiihren.

Der Feldzug Maliksahs nach Syrien hatte die seit der mittelbyzan
tinischen Expansion bestehenden Grenzziehungen in Syrien und Nord
mesopotamien beseitigt. 1m Norden waren die miichtigsten byzantini
schen Festungsstiidte in der Region Antiochia und ar-RuM' gewesen.
Doch auch nach der seldschukischen Eroberung und insbesondere in

des Sultans in der Miinzpriigung. Vgl. die Ausfiihrungen von C. Hillenbrand (1981 a)
259f., die nach der genauen Motivation der Feldziige gegen die Kreuzfahrer fragt.

lOS Vgl. ncben den WIlen genannten Beispielen in f:larran, ar-Ruha' WId Sariig auch die
Ereignisse in Ar-arniya und f:lim~. In Atamiya erhob sich im Jahr 488/1095 die lokaIe Be
volkerung erfolgreich gegen die tiirkische Besatzung der Zitadelle, WIter anderem wegen
ihrer isma'i1itischen Neigung und ihrem Widerwillen gegen die sunnitischen Tiirken
(nufiiruhum min at-Turk); Ibn a1-'Adim, Zubda II, 122. Aus der Stadt Hirns fliichteten die
Turkmenen nach der Ermordung von Oanal). ad-Daula im Jahr 496/1102-3 aus Angst vor
der Bevolkerung; Ibn al-Qalanisi, pail, 00.. Zakkar, 230. Beim Herannahen der Franken
erhob sich die Bevolkerung in der Umgebung von Anliochia gegen die turkmenischen
Amire; Ibn al-'Adim, Zubda II, 129.

106 Vgl. Ibn al-'Adim, Zubda II, 122.
107 Ibn al-'Adim, Zubda II, 123f.
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der Zeit der Schwache der seldschukischen Autoritat zeigte sich, daB
mit der Eroberung kein einheitlicher Herrschaftsraum geschaffen wor
den war, sondem die gewachsenen, oft ethnisch-religios begriindeten
Gegensatze zwischen den Regionen weiterbestanden und nur neue po
litische Ausdrucksforrnen fanden. Die von Maliksah geschaffene poli
tische Struktur iiberlagerte nur die regionalen politischen Gegensatze.
Der Gegensatz zwischen Antiochia und Aleppo blieb auch in seld
schukischer Zeit und danach in der Kreuzfahrerzeit bestehen. 108

Die politische Situation in den Jahren 489-490/1096-1097 am Vor
abend der frankischen Invasion war instabil, was die frankischen Er
oberungen begiinstigte. Sie war durch die ununterbrochene Auseinan
dersetzung zwischen Ri~wan in Aleppo, Ganal.t ad-Daula in J::Iim~,

Vagi Siyan in Antiochia, Duqaq in Damaskus und einer Reihe weite
rer prominenter seldschukischer AmITe, insbesondere Sukman ibn
Artuq von Sariig und Sulaiman ibn Ilgazi von Sumaisii!, gekennzeich
net. Von Siiden her versuchten die Fa!imiden, verlorenes Gebiet wie
derzuerobem. In Aleppo hielt man kurzfristig sogar die bu!ba im Na
men des Ia!imidischen Kalifen. 109 Genau dies war die Situation, als
sich die Nachricht vom Eintreffen einer neuen Macht verbreitete, die
vor Antiochia Ende Sawwiil 490/Sept.-Okt. 1097 erschienen war: die
Franken. Nach der Eroberung Antiochias wurde die Stadt zum Anker
stein des frankischen Staatensystems in Nordsyrien und Nordmeso
potamien. 110

108 Schon zuvor erinnerten die politisch-militarischen Gegensiitze zwischen Yagl
Siyan von Antiochia Wld Ri<;lwan von Aleppo an eine Fortfiihrung der byzantinisch-isla
mischen Rivalitat. Wie schr beide Regionen wirtschaftlich voneinander getrennt waren
Wld dies auch auf den vorseldschukischen BedingWlgen beruhte, wird in der Miinzprii
gWlg deutlich. In Antiochia wurde zwar Ri<;lwan in der MiinzpriigWlg als Oberherr an
erkannt, jcdoch Wlterschied sich das Kleingeldsystem deutlich von dem in Aleppo. In An
tiochia wurde das byzantinische Miinzsystem von Kupfermiinzen, die in Abstanden ver
TUfen wurden, mit eigenen PriigWlgen fortgesetzt, wohingegen in Aleppo weiterhin nur
Schwarze Dirhams gepriigt wurden. Siehe dazu Kapitel funf, Abschnitt IV.3, Anm. 208.
Vg\. zum Fortbestand der alten Gegensiitze in der Region auch Kohler (1991) 84.

109 Ibn al-Qalanisi, I)ail, cd. Zakkar, 217, berichtet von vier Freitagen irn Jahr 4901
1097, an denen die bu!ba fur den ra!imidischen Kalifen gehalten wurde. Ibn al-'Adirns
Angabe, daB Ri<;lwiin fast zwei Jahre lang vom 17. Rama<;liin 490/28. 8. 1097 bis zum
Ragab 492/JWli-Juli 1099 die bu.tba fur den Fa!imiden beibehielt, ist wahrscheinlich eine
Fehlinformation; Ibn al-'Adim, Zubda II, 128; Ibn al-A!ir, Kamil X, 183f.; Sib! ibn al
Gauzi, Mir'iit, ed. al-Gamidi, 276 (Wlter dem falschen Jahr 489 h.), 299 (490 h.).

110 Zur Situation am Vorabend der /riinkischen Expansion in Syrien WId der Gazfra:
Ibn al-Qalanisi, I)ail, ed. Zakkar, 215-218; Sib! ibn al-Gauzi, Mir'at, ed. Gamidi, 273
278; Ibn al-'Adim, Zubda II, 118-130; (A~imI, Tiiril), cd. ZaTIir, 356-359; Ibn al-Mir,
Kamil X, 167-169, 174, 183f.; I)ahabi, Tiin1J 481-490, 40, 46f. Fiir einen allgemeinen
Uberblick iiber die Situation vgl. Hillenbrand (1996) 31-56.
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Der Gouverneur von Antiochia, Vagi Siyan, erhielt die Nachricht
vom Eintreffen der Franken wahrend eines Angriffs auf l:Iirn~. Als er
zuriick nach Antiochia kam und die Lage, die durch die Kreuzfahrer
entstanden war, einschatzen konnte, sandte er seine Sohne und Emis
sare zu den Amtren der Region aus. Dies waren Duqaq und sein
Atabak Tugtagm in Damaskus, Karbuga in Mosul und der untergeord
nete iq!ii <-Halter Gana4 ad-Daula in l:Iim~, der FUhrer der Banii Kilab
Wanab ibn M$niid und andere Amtre der Banii Kilab. Vagi Siyan
bat sie urn umgehende Waffenhilfe. Am 12. Oii I-Qa<da 490/21. 10.
1097 begannen die Franken die Belagerung Antiochias. In dieser Zeit
wurden sie durch regionale syrische Krafte fortwahrend angegriffen.
Neun Monate spater, in der Nacht vom Donnerstag, dem 1. Ragab
49l1Mittwoch, dem 2. auf Donnerstag, den 3. Juni 1098, nahmen die
Kreuzfahrer die Stadt Antiochia ein. Vorerst blieb die Zitadelle in
muslimischer Hand. Vagi Siyan fiel. Drei Tage spater, zu spat, er
schien das vom Sultan Barkyaruq entsandte Entsatzheer unter Fiihrung
von Karbuga aus Mosul. Eine Fehleinschatzung der militiirischen La
ge in Syrien und in Nordmesopotamien hatte ibn in den Diyar Mu~ar
aufgehalten. Nun umschlossen die seldschukischen Truppen die Stadt.
Ein iiberraschender Ausfall der Kreuzfahrer unter Bohemund am
Montag, dem 26. Ragab 491128. 6. 1098, befreite jedoch die Stadt von
der erneuten Belagerung. Die an Zahl weit iiberlegene ausgeruhte Ar
mee von Karbuga wurde in die Flucht geschlagen. Die Zitadelle der
Stadt wurde wenig spater iibergeben. Antiochia war in lateinisch
christlicher Hand. 111

Die Wirkung der friinkischen Expansion war die Wiederherstellung
der vorseldschukischen Grenzziehungen in Syrien und den Diyar
Mu~ar, zwischen Aleppo und Antiochia sowie ar-RuM' und l:Iarran,
Die Kreuzfahrer gingen nur unwesentlich damber hinaus. 1l2 Doch
auch die Kreuzfahrer waren keine homogene Gruppe, sondern eine
eher zufallige Fiirstenkoalition mit unterschiedlichen Interessen.

111 Die Belagenmg von Antiochia: Ibn al-Qaliinisr, pail, ed. zakkar, 218-221; Sib! ibn
al-Gauzr, Mir'at, ed. Glimidr, 279, 306-312; Ibn a1-'Adrm, Zubda II, 129-138; Ibn al-Mrr,
Klimil X, 185-190; t~rmr, TaIil:!, ed. za'nir, 359f.; Chronicon 1234 II, 58f.; fibers.
Abouna, 42f.; fibers. Tritton, 7If.; Michael XV.VII, fibers. Chabot m, 184; Barhebriius,
Chronicon, fibers. Budge, 234f. Die abendJandischen Quellen bei Yewda1c (1924) 52-84;
Nicholson (1940) 66-70; Runciman (1969) 308-324; Lilie (1981) 27-35; France (1994)
197-296. Siehe auch EI-Azhari (1997) 90-98.

112 Vg!. Cahen, C: Crusades. In: EI2 11,63-66, insb. 64; Mohring (1988), insb. 374.
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IV.2. Die Franken in ar-Ruhii. J und der EntsatzJeldzug von Karbugii.

Karbugas verspatete Ankunft vor Antiochia hing mit der militarischen
Lage in den Diyar MU9ar zusarnmen. Balduin von Boulogne hatte sich
schon im Oii I-Qa(da 490/0ktober 1097 von der friinkischen Hauptar
mee getrennt. Er operierte zuerst in Kilikien, das sich im wesentlichen
in den Handen annenischer AmIre befand. Mit der Eroberung von Tall
Basir (Turbessel)113 und Rawandan (Ravendel)114 nordlich von Aleppo
schuf sich Balduin seine weiteren Operationsbasen. Die armenische
Stadtbevolkerung von ar-RuM' driingte Ende ~afar 491/Anfang Fe
bruar 1098 Toros, die Franken zu rufen, urn die Stadt aus ihrer geopo
Iitischen Isolierung und Urnzingelung von seldschukischen Festungen,
l:Iarran, Sariig, Sumaisa~ und Amid, zu befreien.ll~ Fulcher von Char
tres berichtet iiber einen kurzen muslimischen Angriff bei Sumaisa~

auf die Truppen Balduins, der etwa Mitte Februar/in der ersten Halfte
des Rab"i( I stattgefunden haben muJ3. AusfiihrIich wird dieser Uberfall
auch von Matthaus und Albert berichtet, aber an einer anderen Stelle
innerhalb der relativen Chronologie. 116 Der Amu- von Surnaisa~ war zu
dieser Zeit Balduq (tat. Balduch). Balduin erreichte ar-RuM' (Edessa)
wahrscheinlich am 15. Rab"i( I 491/20. 2. 1098. 117 Am Sonntag, dem
30. RabI( I 49117. 3. 1098, nach einer nur wenige Tage andauernden
fonnalen gemeinsamen Regierung mit Toros, revoltierte ein Teil der
Bevolkerung gegen Toros. Balduin usurpierte die Macht in der Stadt

113 Hellenkemper (1976) 38-42. Nach Albert, Historia IlI.XVII, 350, iibers. Hefele I,
109, war die Bev61kcrung mehrheitlich armenisch Wlter einem turkmenischen Amir.

114 Hellenkemper (1976) 43-45.
II~ Vgl. zur UrnzingelWlg auch Honigmann (1935) 145.
116 Zu den Quellen siehe Anm. 137.
II? Uber den Zeitpunkt, wann Balduin ar-RuM' erreichte, gibt es Wlterschiedliche

Meinungen. Nach den fiiihen Berechnungen von Paul Gindler (190 I) 55, in Ubereinstim
mung mit Albert und Matthiius, erreichte Balduin die Stadt ar-RuM' vor der ersten Fa
stenwoche, die Woche yom 4. bis 6. Februar 1098 (Ende $afar bis Anfang Rabi' I 491).
In der zweiten Fastenwoche, yom 9. bis IS. Rabi' I 491, griff Balduin mit armenischer
Unterstiitzung den Amir Balduq von Sumaisii~ an. Die Kreuzfahrer pliinderten die Vor
stadt und zogen sich dann nach schweren verlustreichen Gefechten nach ar-RuM' zuriick.
Sumaisii~ blieb jedoch weiterhin von einer kleinen Festung St. Johannes aus belagert. AI:
Ruhii' erreichten die Kreuzfahrer auf dem Riickzug etwa am IS. Rabi' I 491/20.2. 1098.
Dem widerspricht Hagenmeyer (1898-1901) 129f. und ders. in Fulcher, Historia, 213f.
Kern seines Argumentes gegen Alberts und Matthiius' relativer Chronologie ist das Feh
len eines Berichts iiber verlustreiche Kampfe bei Sumaisii~ bei Fulcher, der Teilnehmer
dieses Zuges und Augenzeuge der Vorgiinge war. Hagenmeyer sieht in den Berichten
Alberts und Matthiius' von der Belagerung Sumaisii~s nur eine aufgebauschte Schilderung
jenes ersten kurzen Zwischenfalls bei Sumaisii~ aufdem Weg nach ar-RuM'. Er berechnet
daher den 20. Februar 1098 oder IS. Rabi' I 491 als Datum fur die Ankunft von Balduin
in ar-RuM'. lch folge hier der Darstel1ung von Hagenmeyer.
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und iibemahm sie am Dienstag, nach dem Too von Toros, auch for
mal. 1l8 Der Herrschaftsanspruch der Franken wird durch eine Emis
sion Schwarzer Dirhams dokumentiert, die der Zeit Balduins I. OOer
moglicherweise auch Balduins II. zuzurechnen ist.

20. Dirham, 0. Mzst. [ar-Ruhii'] und 0. J. [491-ca. 493/1098-1100]
Balduin I. von Boulogne (reg. 491-493/1098-1100)
OOer zu Beginn der Herrschaft von
Balduin von Ie Bourg (reg. 493-498/1100-1104)
Avers: vierzeilige ZL, Rv. Kreuz mit gespreizten En-
RE au13en zwei Strichkreise den, in dessen Zwickel sich ein

+BA Punkt befindet, jedoch der un-
A~OY tere Arm ist gespreizt 0.

INXO Kugel; RE innen: II;
MI RE ai.I13en: II. Randlegende:

+STAUR I-C NlXACI
25 Exemplare: Casanova (1897) 533f. (2,88g; 26mm; 7h; Stempel A-a;
Rv. Legendenbeginn 9h; Exemplar der Bibliotheque Nationale; Strich
zeicbnung bei Casanova, Foto bei Pesant [1982] und bei Malloy - Selt
man· Preston [1994], Tafel VI, Nr. 15). Pesant (1982) 161f. (1,48g;
17mm; 1b; Stempel A-a; in Sig. Pesant; Pesant gibt zwar an, daD die Re
verslegende urn 12h beginnt, aber ein genauer Vergleich der Fotos zeigt,
daD aucb der Revers gleich dem Exemplar von Casanova ist), (2,93g;
22mm; 2b; Stempel A-b; Rv. Legendenbeginn 3h; in Sig. Pesant). Mal
loy - Seltman - Preston (1994) 246, NT. 15b (1,9Ig; Sig. Jacobowitz;
iiberprligt auf einen islamischen Schwarzen Dirham; o. Abb.). Vecchi 5
(1997), Nr. 1439 (4,37g; 22mm; Stempel A-a).

20 Miinzen aus einem offenbar homogenen Schatzfund wurden von
Sotheby's (6.-7. Mlirz 1997) aus der Sammlung J. Slocum versteigert:
NT. 31 (5,22g; 22mm; Stempel A-a; Uberprligungsspuren; erneut verstei
gert bei Spink [4.-5. Oktober 2000], Nr. 958 [Abb.]), NT. 32 (3,45g;
24mm; Stempel A-a; Uberpriigungsspuren), Nr. 33 (I,89g; 17mm; Stem
pel A-a; Uberpriigungsspuren), Nr. 34 (I,98g; 17mm; Stempel A-a; ab
gegeben an d~s Fitzwilliam Museum, Cambridge), Nr. 35 (I,34g; 14mm;
Stempel A-a), Nr. 36 (1,77g; 14mm; Stempel A-a), Nr. 37 (1,64g;
23mm; aufgrund der Korrosion sind Stempel nicht deutlich erkennbar),
NT. 38 (2,91g; 18mm; Stempel B-a), Nr. 39 (2,66g; 19mm; Stempel B
a), NT. 40 (I,75g; 15mm; Stempel B-a), Nr. 41 (I,56g; 14mm; Stempel
B-a), Nr. 42 (1 ,85g; 17mm; Stempel B-a), Nr. 43 (1 ,39g; 13mm; Stem
pel B-a), NT. 44 (1,28g; 14mm; Stempel B-a), Nr. 45 (1,24g; 12mm;
Stempel B-a), Nr. 46 (I,24g; 16mm; Stempel B-a), Nr. 47 (I,23g;
12mm; Stempel B-a), Nr. 48 (I,13g; 12mm; Stempel B-a), Nr. 49
(I,13g; 12mm; Stempel B-a), Nr. 50 (0,93g; 15mm; Stempel B-a).

118 Quellen siehe Arun. 137.
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Pesant (1982) berichtet von einem Schatzfund von etwas iiber einem
Dutzend Miinzen dieses Typs bei dem New Yorker Handler F. L. Ko
vacs. Der Fund soil angeblich aus UrfalEdessa stammen. Moglicherweise
ist dieser Teil des Schatzfundes mit den Exemplaren der Slg. Slocum
identisch oder es handelt sich urn einen weiteren Teil desselben Fundes.

Zur Forschungsgeschichte: Casanova (1897) veroffentlichte diesen
Miinztyp zum ersten Mal. Aufgrund der dunklen Farbe vermutete er, dal3
es sich urn eine Kupfermiinze von Balduin II. bandelt. Porteous (1975)
ist aufgrund des leichten Gewichtes der Miinze der Ansicht, da13 es sich
urn die letzte von fiinf Emissionen der sogenannten leichten Serie von
FolIes handelt, die Balduin 11. nach der Restaurierung seiner Herrschaft
zwischen 1108 und 1118 pragen liel3. Pesant (1982) dagegen ist der Auf
fassung, dal3 es sich wahrscheinlich urn die erste Emission der leichten
FolIes Balduins II. handelt. Er begriindet dies mit typologischen Ahnlich
keiten zu der Klasse 4 der schweren Folies von Balduin IT. Pesant datiert
diese Miinzen daher in die Zeit nach 1108. Metcalf (1995) 37 aul3ert
grundsatzliche Zweifel an der Echtheit dieser Miinzen, da sie sich tiber
haupt nicht in die Systematik der Kupfermiinzen einfiigen. Er und die
anderen Autoren, die von der europaischen mittelalterlichen Numismatik
kommen, iibersehen, dal3 es sich bei diesen Miinzen urn ein vollig ande
res Nominal handelt, namlich urn den Schwarzen Dirham.

Bestimmung: Das Nominal ist dirham aswad. Balduin liel3 islamische
Miinzen genau dieses Nominals iiberpragen. Der Untertyp ist allerdings
bei keinem der bekannten Exemplare bestimmbar. Die Schrift des Ober
typs ist eine Mischung aus Latein und Griechisch. Der Avers weist auf
einen Ba/duinus als Grafen, comes, hin. Der Revers wurde von Casanova
(1897) als oTuw(e) 'IT]o(oii) Vl.K~~, Kreuz Jesu, du siegst, interpretiert.
Die Nennung Balduins als Grafen weist diese Miinze als Produkt der
Stadt ar-Ruha' aus und spricht gegen eine spatere Pragung in Jerusalem.
Ebenfalls spricbt die oben berichtete Herkunft eines Schatzfundes aus
Urfa fur ar-Ruha' als Miinzsilitte. Zwei Aversstempel und zwei Revers
stempel sind bekannt, wobei die meisten Miinzen aus dem Schatzfund
stammen. Die Miinze schliel3t sich aufgrund cler Uberpragungen an die
islamische Miinzpragung der Untersuchungsregion, das heil3t der von
Aleppo und J:farran, an. Eine Pragung von Schwarzen Dirhams in ar
Ruha' vor Balduin ist bislang nur aus den literarischen Quellen bekannt.
Diese Miinzpragung solI von Philaretos veranlal3t worden sein und den
Namen von Muslim ibn Qurais tragen (siehe S. 129). Nr. 20 ist wahr
scheinlich die erste Pragung von Miinzen der Kreuzfahrer in ar-Ruha'.
Danach erst beginnen die Emissionen von Kupferfolles. Es ist anzuneh- .
men, dal3 es sich beim Schwarzen Dirham Nr. 20 urn eine Pragung von
Balduin I. handelt, da in der ersten vieIjahrigen Regierungsperiode von
Balduin II. schon allein vier Emissionen an Kupferfolles herausgegeben
wurden. Die Pragung von Kupfermiinzen stellt in der Region eine Neue
rung dar und die Produktion von Schwarzen Dirhams wurde nach dem
heute bekannten Material nicht wieder aufgenommen.

Einordnung in den Miinzwn/auj Mit dieser Miinze dokumentiert Bal
duin I. fur die muslimiscbe Bevolkerung versilindlich seinen Herrschafts-
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anspruch, denn die Namensnennung in der Miinzpriigung (sikka) galt als
Ausweis ausgeiibter Herrschaft. Eine Miinzsorte wie der Schwarze Dir
ham diirfte den Kreuzfahrern aus Mitteleuropa nicht fremd vorgekom
men sein. In Europa kannte man bis auf Siiditalien keine Kupfermiinzen,
sondern nur kleine diinne Silbermiinzen, Deniers, meistens mit einem ho
hen Kupferanteil (Billon), die den Schwarzen Dirhams nicht uniihnlich
waren. 1m Gegensatz zu ar-Ruha' wurden die Kreuzfahrerstaaten an der
Mittelmeerkiiste wiihrend der ersten etwa funfzig Jahre ihres Bestehens
mit Miinzgeld aus Europa versorgt. Dies waren Deniers, die hauptsiich
lich in Valence in Siidfrankreich und in Lucca in Oberitalien produziert
wurden. 119 Da ar-Ruha' weit ab von den Mittelmeerhiifen lag, war der
Import von Silbermiinzen aus Europa wahrscheinlich kurzfristig nicht
moglich. Dies kann ein Grund fur die Priigung des dirham aswad durch
Balduin sein. Die Kupferpriigung von ar-Ruha' wird hier im Rahmen der
Studie nichl mehr dokumentiert, da sie anderweitig durch Porteous
(1975) gut beschrieben ist und keine wesentlichen Aussagen mehr zur
hier bebandelten politischen Thematik beitriigt.

Nach Albert von Aachen soli im MarziApril 1098 (Rabl< Il/Gurnada I
491 h.) der AmIr Balduq die Stadt Surnaisa! gegen eine Entschadi
gungszahlung an Balduin iibergeben haben. Fiir die Sicherheit der
Grafschaft Edessa war neben dem Euphratiibergang Surnaisat auch die
Stadt San1g auf dem Weg nach Syrien entscheidend. San1g lag auf
grund der neuen geopolitischen Situation exponiert: im Westen und
Osten die Kreuzfahrer, im Norden die Armenier und im Siiden ein
Felsmassiv und Wiiste. Niir ad-Daula Balik Giizl ibn Bahram ibn Ar
tuq (gest. 518/1124)120 herrschte aufder Zitadelle als Nachfolger oder
als Untergouvemeur von Sukman ibn Artuq.12I Nach Albert von
Aachen stand die arabische Bevolkerung dem turkmenischen AmIr
feindlich gegeniiber. In dieser Situation soli Balik Giizl die Zitadelle
und Stadt an Fulcher von Chartres (gest. Rabl< I 494/ Jan.-Feb. 1101)
iibergeben haben, der jedoch mit dem homonyrnen Chronisten nicht
identisch ist. Fulcher erhielt die Stadt dann als Lehen von Balduin.
Dies war die Situation, als Karbuga von Mosul aus heranzog. 122

119 Metealf(1983) 2-6; Matzke (I 993a); ders. (1994); Metealf(1995) 14-18.
120 lur Person: Cahen, C.: Balik. In: EI2 I, 983. lIisch (1982a) Ilf. Macht aufgrund des

numismatisehen und epigraphisehen Befundes deutlieh, dan Balik Gazi eine zusammen
gesetzte Namensfonn aus tiirkisch balik, Stadt, und gazi, Glaubenskrieger, ist und soviel
wie "Stiidte erobemder Glaubcnskricger" bedeutct. Dies entsprieht der Namensfonn
flgazi, deJjenige, der Lander fur den Glaubcn mit Krieg iibcrzieht. Bei gazi handelt es
sieh nieht urn einen Ehrentitel, sondem urn einen Namensbestandtcil.

121 Von Ibn al-Mfr, Kamil X, 184, wird Sukman noeh im Jahr 490/1097 als Herr von
Sariig genannt. Vgl. aueh Ibn al-A~Ir, Kamil X, 252, dort wird Balik GUf ibn Bahram als
ehemaliger Herr von Sariig angesproehen.

122 Zu den Quellen siehe Anm. 137.
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Barkyaruq hatte Karbuga beauftragt, ein Heer zur Verteidigung ge
gen die Kreuzfahrer zu samrneln. 123 Dies verlangte von Karbuga ein
hohes MaJ3 an Verhandlungsgesehick, da die Spannungen, die aus den
Kriegen naeh dem Tode Maliksahs erwaehsen waren, in der Region
noeh fortwirkten. 1m RabI< II 491/Marz-April 1098 verlie13 der iraki
sche Heeresteil unter dem Kommando des Wesirs <AmId ad-Daula ibn
Fabr ad-Daula ibn Gahir (gest. 493/1100)124 Bagdad, urn zum Lager
Karbugas bei Mosul zu gelangen. Ende Gumada I - Anfang Gurnada II
491/Anfang Mai 1098 erreichte Karbuga mit den versamrnelten seld
sehukisehen Streitkraften die Region von ar-RuM'.

Er konzentrierte hier seine militarischen Anstrengungen, anstatt
nach Antioehia weiterzumarschieren, urn dort den Kreuzfahrern ihren
Briickenkopfzu nehmen. Griinde dafiir kormten sein:

Erstens, von Bagdad und Mosul aus gesehen, stellte ein frankisches
ar-RuM' (Edessa) eine unmittelbarere Bedrohung dar als die Kamp
fe urn das weit westlich Jiegende autonome Antiochia. Ar-RuM' lag
tief irmerhalb des seldschukisehen Herrschaftsbereiehes.

- Zweitens, die frankischen Operationen in Nordsyrien sehwaehten
die von Barkyaruq autonomen syrischen Seldschuken. MogJicher
weise wurde dies als Chance gesehen, urn in einem zweiten Schritt
die syrisehen Seldschuken wieder fest in das Reich einzubinden.

Nach dem Chronisten Fulcher von Chartres, der sich zu dieser Zeit
in ar-RuM' aufhielt, belagerte Karbuga die Stadt drei Wochen lang im
Gumada IIlMai. Albert nennt nur einen dreiiligigen Stunnangriff auf
die Stadt, der sich vermutlich nur auf eine Angriffswelle bezieht.
Nach Matthaus verwiistete Karbuga die Region in der Erntezeit. 125 Die
Belagerung wurde ohne Erfolg abgebrochen. 1m Naehhinein betrach
tet stellt sich die Belagerung von ar-Ruha' als militiirische Fehlent
scheidung dar. Aufgrund der Kampfe in den Diyar Mu<.lar verstrich zu

123 Kohler (1991) 119, bestreitet die auch von Cahen (1940) 215 vertretene These, daB
Karbuga im Auftrage Barkyiiniqs handelte. Er iibersieht, daB Karbuga zu dem engsten
Fiihrungszirkel um Barkyiiniq gehorte und daB Truppen aus Bagdad zu Karbuga nach
Mosul zogen. Auch Barhebriius, Albert von Aachen und Fulcher von Chartres gehen voh
einem Befehl Barkyariiqs an Karbuga fUr den Entsatzfeldzug aus; Quellen s.u. Anm. 137.

124 Sib! ibn al-Gauzi, Mir'M, cd. Gamidi, 351-354 (Sa'ban 493/Juni-Juli 11(0); Ibn al
Qalanisi, Qail, ed. zakkar, 225 (1. 494/1100-1).

125 Matthiius, iibers. Dostourian, 170, gibt fur die Belagerung einen Zeitraum von 40
Tagen an, was durchaus im metaphorischen Sinne gemeint sein kann. Fulcher, Historia
LXIX, 242; iibers. Ryan, 101; Albert, Historia lV.XII, 397; iibers. Hefele I, 178f. Zur
Diskussion um die Dauer der Belagerung: Kugler (1885) 107f. (Kugler nimmt an, S. 61f.,
daB sich der lothringische Chronist, die Quelle Alberts, zu dieser Zeit schon wieder in
Antiochia befindet); Gindler (1901) 65; Beaumont (1928) 115.
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viel Zeit. Karbuga kam drei Tage zu spat, am 1. Ragab 491/4. 6. 1098,
zum Entsatz vor Antiochia an. Vollig iiberraschend wurde er von den
nun eingeschlossenen Kreuzfahrern vernichtend geschlagen. Fulcher
und Albert geben ausfiihrlich iiber die Namen der AmIre von Karbu·
gal26 vor Antiochia in latinisierter Form Auskunft. Ihre Identitat mit
den in arabischen Quellen genannten AmIren kann zu einem Teil fest
gestellt werden. Aus Nordmesopotamien und Gebieten ostlich des Eu
phrat kamen ein AmIr von Georgien 127, Balik Gazl von Sariig128, Bal
duql29, Sulaiman ibn I1gazl (?)130, Qaraga von J:larran l3l , Arslantas von
SingarlJ2 , Sukman ibn Artuq133, Gikirrnis134 und Qilig Arslanns sowie
Watlab ibn M<$niid136, der Anfiihrer der Banii Kilab. 137

126 Eine Liste der Alliierten von Karbuga ffidet sich bei Fulcher von Chartres, Histo
ria LXXI, 249f., die von Derenbourg kommentiert wurde. Albert von Aachen, Historia
TV.Vm, 394£.; iibers. Hefele I, 174£. iibennittelt ebenfalls eine Liste der AmIre, die sich
jedoch von der Fulchers unterscheidet, indern er eine andere Schreibung wiihlt, zum Teil
andere Namen nennt oder aber wie bei Qaraga von I:Iarran zusiitzlich deren Herkunflsort
angibt. Bei Wilhelm von Tyros feWen vergleichbare Passagen. Die Beziehung zwischen
Fulcher und Albert, insbesondere bei dieser Liste, ist wahrscheinlich keine direkte wie
Hagenrneyer annimrnt, etwa indem Albert von Fulcher diese Passagen iibemommen hatte.
Knoch (1966) 71 Anm. 34, sieht eine ahnliche Beziehung zwischen beiden Texten, lallt
aber die Entscheidung, worauf diese signiflkanten Ahnlichkeiten beruhen, offen und ver
folgt die Frage nicht weiter. Nicht aile der AmIre von Karbuga, die bei Albert und
Fulcher genannt werden, lassen sich identifizieren. Die bier zitierten Namen stellen nur
eine AuswaW dar. Vg\. auch zu den offenen Fragen, die der Text von Albert aufwirfl,
Cahen (1940) 215£. und ders. (1990).

127 Albert, Historia TV.VIII, 394 (Amasa alter de Curzh). Wahrscheinlich geht die Be
zeichnung auch den arabischen Namen von Georgien al-Kurf, zuriick.

128 Albert, Historia TV.Ym, 394 (Balas de praesidio Amacha et Sorogia civitate).
129 Fulcher, Historia LXXI, 250 (Baldus); Albert, Historia TV.VIII, 394 (Balduch de

Samosarth).
130 Fulcher, Historia LXXI, 250 (Amisoliman); iibers. Ryan, 104.
131 Fulcher, Historia LXXI, 250 (Carajath); Albert, Historia TV.VIII, 394 (Karaget de

Karan).
IJ2 Ibn al-A!ir, Kamil X, 188; Sib~ ibn al-Gauzi, Mir'at, cd. Gamidi, 310 (flilscWich als

Arslansah bezeichnet). Nicht in den lateinischen Quellen.
133 Fulcher, Historia LXXI, 250 (Soqueman); Ibn al-'Adim, Zubda II, 133; Ibn al-A!ir,

Kilmil X, 188; Ibn al-Qalanisi, Dail, cd. zakkar, 218; Sib~ ibn al-Gauzi, Mir'at, cd.
Gamidi, 310 (falschlicherweise als Herr von Mardin bezeichnet).

134 Fulcher, Historia I.XXI, 250 (Gigremis). Er ist moglicherweise identisch mit einem
bei Albert genannten Amir von Na?ibin, vorausgesetzt, daJ3 die Bestimmung von N"IZ als
Na?ibin richtig ist; Albert, Historia TV.VIII, 394 (Amasan etiam de Mz regione).

135 Fulcher, Historia LXXI, 250 (Gelisaslan). Vielleicht auch Qizilarslan von'Si'ird,
vg\. Ibn al-Azraq, Tiirib, cd. 'Awad, 269, oder der Riim-Seldschuke Qilig Arslan.

136 Fulcher, Historia LXXI, 250 (Amir Wathap); Ibn al-'Adim, Zubda II, 133. Cahen
(1940) 216 identifiziert ibn falscWich als einen AngehOrigen der Banii Numair, trotzdem
Derenbourg ibn in der Edition Hagenrneyers richtig bestimrnt hal.

137 Einnahme von ar-Ruhti >durch Balduin, EntsatzJeldzug und Belagerung ar-Ruhti 1
durch Karbugti: Matthiius, iibers. Dostourian, 168-170; Chronicon 1234 II, 55-58; iibers.
Abouna, 40-43; iibers. Tritton, 70-74; Ibn aJ-Gauzi, Munta~m, ed. 'A~a XVII, 43; Ano-
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Durch Karbugas militiirische Fehleinschatzung konnten sich die
Kreuzfahrer nicht nur in Syrien und PaHistina, sondern auch in den
DiyiiI' Mu<;lar, etwa entlang der vormaligen byzantinischen Grenzen,
etablieren. Da die Kreuzfahrer von Antiochia und von Tall Basir
Ri<;lwan in Aleppo permanent bedrohten, waren zwar die nardlichen
DiyiiI' Mu<;lar vor Anspriichen Ri<;lwans weitgehend geschiitzt und so
mit fester an die MosuJer Provinz gebunden, aber die unmittelbare
Nahe von l:Iarran zu ar-Ruha' machte die Ebene mehr als zuvor zu ei
nem Auftnarsch- und Kampfgebiet verschiedener Armeen.

V. Der lokale Widerstand gegen die Franken

in den ersten zehn Jahren

V.I. Die militiirische Situation in den nordlichen Diyiir Mufj.ar

Die militiirische lntensitiit der Auseinandersetzung zwischen den
Kreuzfahrern und den Seldschuken war wesentlich starker als die zwi
schen den Byzantinern und den beduinischen Fiirsten etwa entlang
derselben Grenzlinien. Die byzantinischen Eroberer des 4./10. Jahr
hunderts hatten, nachdem sie die Grenzen des iiberwiegend christJi
chen Siedlungsbereiches erreicht hatten, die Front durch geschickte
Biindnisse und Diplomatie mit den arabischen Beduinenfiirsten zu si
chern versucht, urn die Kosten der Grenzsicherung zu senken und die
militiirischen Krafte des byzantinischen Reiches an anderen Fronten
einsetzen zu kannen. Militarisch standen den Byzantinern nur lokale
beduinische Truppen entgegen und nur in Aleppo befand sich gele-

nymus, Bustan, 115 (Karbuga erobert 490 h. die Stadt ar-Ra~ba, und die Franken im glei
chen Jahr Swnaisa~); Ibn al-'Adim, Zubda II, 133; Ibn ai-MiT, Kamil X, 189f.; Sib~ ibn al
Gauzi, Mir'at, ed. Giimidi, 306 (BefehJ Barkyaruqs zum Entsatz, Auszug von 'Amid ad
Daula), 310 (Alliierte Karbugas); Michael XV.VII, iibers. Chabot III, 183f.; Barhebriius,
Chronicon, iibers. Budge, 235 (Befeh! Barkyaruqs zum Entsatz); Fulcher, Historia I.XIV,
203-215, (Einnahme von ar-Ruha'), I.XIX-XX, 242-250 (Verteidigungszug Karbugas);
libers. Ryan, 88-92, 101-103; Albert, Historia, III.XVII-XXV, 350-357 (Einnahme von
ar-Ruha'), IV.I-XIII, 389-398 (Verteidigungszug Karbugas), V.XVIII-XXII, 443-446
(zweite Einnahme von Sariig); iibers. Hefele I, 107-118, 166-180, 247-251; Wilhelm,
Historia V.XIV; cd. Huygens, 289f.; iibers. Babcock - Krey I, 245f. (dreiwochige Belage
rung ar-Ruha's durch Karbuga). Kugler (1885) 58-62, l07f., 121-172; Gindler (1901) 50
79; Hagenmeyer (1898-1901) I46f.; Beawnont (1928) 112-116, 120f. (diskutiert den
Quellenwert von Albert von Aachen fur die Geschichte von ar-Ruha'); Runciman (1969)
302-304; Lilie (1981) 26f. (zum Verhiiltnis Balduins zu Byzanz. Lilie iibersieht aber, daB
Toros inzwischen in seldschukischen Diensten stand). Amouroux-Mourad (1988) 57-62;
Koh!er (1991) 42-45; France (1994) 132f., 259-261, 304-308. Die Belagerung von ar
Ruhii' durch Karbuga wird von keinem der arabischen Chronisten geschildert, sondern
nur von annenischen, syrischen und lateinischen.
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gentlich eine fit~imidische Besatzung, deren Hauptaufgabe jedoch
ebenfalls in der Kontrolle der regionalen Beduinen bestand.

Die Kreuzfahrer waren aggressiver. Sie versuchten das traditionelle
christliche Herrschaftsgebiet zu iiberschreiten. Die Territorialgewinne
waren haufig mit Massakern und Vertreibungen der muslimischen
Bevolkerung verbunden. Kreuzfahrer wie Seldschuken waren macht
volle Fremdherrscher in der Region, die beide von der einheimischen
Bevolkerung latent abgelehnt wurden. lJ8 Den Seldschuken standen
potentiell wesentlich mehr Machtmittel und Ressourcen zur Verfu
gung als zuvor den beduinischen Fiirsten. In den ersten zehn Jahren
nach der frankischen Eroberung waren diese Machtmittel jedoch
durch die Kampfe zwischen den seldschukischen Pratendenten Bark
yiiriiq ibn Maliksah und Mul?arnmad Tapar ibn Maliksah gebunden.
Diese Bindung ermoglichte es den Franken, in Nordsyrien und im
Norden der Diyar Mu<;lar ihre Herrschaft zu festigen und auszubauen.

Daher wurde in diesen ersten zehn lahren der Widerstand gegen
die Franken nur durch lokale Krlifte getragen. Diese bestanden in Sy
rien aus dem Atiibak TugtagIn von Damaskus und Ri<;lwan von Aleppo
sowie den von ihnen abhlingigen AmIren. In Nordmesopotarnien wa
ren es der Gouverneur von Mosul und insbesondere die AmIre von
Sariig und l:Iarran. Die militiirischen Krlifte des Gouvemeurs von Mo
sui waren jedoch die meiste Zeit in den Nachfolgekriegen eingesetzt.
Erst im Jahr 498/1105 setzte sich Mu~ammad Tapar endgiiltig als Sul
tan des Westens und nomineller Oberherr des Gesamtreiches durch.
Dieses Ereignis ermoglichte es dem Reich, die Initiative im Kampf
gegen die Kreuzfahrer wiederzugewinnen. Aber zuvor galt es noch,
die Situation in der lange vemachlassigten Mosuler Provinz zu stabili
sieren. Diese Periode ist dariiber hinaus durch Hungersnote und Teu
erungen gekennzeichnet, so in Aleppo im lahr 491/1097-8139 und im
lahr 493/1099-1100140, in dem auch eine Seuche (wabii~) ausbrach.
Moglicherweise waren dies Folgen der Verwiistungen und der Kon
zentration von Militiir im nordsyrischen Raum.

In den Diyar Mu<;lar gab es in diesen ersten zehn lahren auf der
seldschukischen Seite vereinzelte Initiativen zur Riickeroberung und
auf der anderen Seite Razzien der Kreuzfahrer entlang des Balll].-Ta
les.

138 Vgl. Smail (1956) 40-63.
139 Ibn al-'Adim, Zubda II, 138.
140 Ibn al-'Adim, Zubda 11,143.
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- 1m Jahr 494/1101 versuchte Sukman ibn Artuq sein altes iq!Ci C

Sariig wiederzu:gewinnen. Der Versuch scheiterte und endete mit
der weitgehenden Zerstorung der Stadt.

- 1m Jahr 496-7/1 103, nach dem Too von Karbuga und Qaraga, dem
ArnIr von l:Iarran, untemahmen Balduin von Ie Bourg und Joscelyn
eine Razzia bis tief in die Region von ar-Raqqa hinein.

- 1m darauffolgenden Jahr 497/1104 gelang es dem neuen Gouver
neur von Mosul, Gikinnis, und Sukman ibn Artuq von l:Ii~n Kaita
durch die Schlacht am BalIQ in der Nahe von ar-Raqqa die weitere
frankische Expansion zu stoppen und emeut die Grenziinie zwi
schen l:Iarran und ar-RuM' zu stabilisieren, die durch die Razzien
der Vorjahre geHihrdet war. Die Gefangennahme von Balduin II.
von ar-RuM' nach der Schlacht hatte weitreichende Folgen.

V.2. Die Expedition von Sukmiin ibn Artuq und
die Zerstorung von Sarng

Nur wenige Versuche wurden untemornmen, die verIorenen Positio
nen im Norden der Diyar MU';iar wiederzugewinnen. Nur ein Versuch
wird in den Quellen erwahnt. Drei Jahre nach der Eroberung von
Sariig im RabI' I 494/Jan.-Feb. II 0 1 griff Sukman ibn Artuq, der 00
kel von Balik Gazi ibn Bahram und vorrnaliger iq!ii "-Halter der Stadt,
die Grafschaft Edessa an. Wahrscheinlich beabsichtigte er, die Stadt
Sariig wiederzuerobem und vielJeicht auch ar-RuM' einzunehmen.
Die Hungerkatastrophe, die nach Matthaus von Edessa im vorange
gangenen Jahr 493/1099-1100 Mesopotarnien heimgesucht hatte,
konnte in den UberIegungen flir den Zeitpunkt des Angriffs eine Rolle
gespielt haben. Moglicherweise waren die Vorrate in den Stiidten fiir
eine langere Belagerung noch unzureichend. Der Herr von Sariig,
Fulcher von Chartres, wurde bei den Kampfen mit Sukman getotet.
Die Bevolkerung iibergab Sukman den Ort. Nach 25 Tagen, so
Matthaus von Edessa, griff Balduin von Boulogne von ar-RuM' aus
Sukman in Sariig an und besiegte ibn. Die Franken nahmen die Stadt
ein und stellten damit die Beherrschung des Weges nach Tall Basil:
wieder her. Balduin liel3 Sariig pliindem und einen Grol3teil der Mus
lime toten. Nach Aussage der Quellen wurde damit die ehemais volk
reiche Stadt weitgehend zerstort. 141

141 Expedition Sukmiins und Zerstorong von Sarng: Ibn al-Qalanisi, Qail, ed. zakkar,
224 (Datwn der Niederlage bei Sarug); Sib! ibn al-Gauzi, Mir'at, 00. Garnidi 365f.; Ibn
al-A!ir, Karnil X, 222; 'A~irni, Tarib, 00. Za'n1r, 360; Qahabi, Tiirib 491-500,36; Chroni
con 1234 II, 61, 64-66; iibers. Abouna, 45, 47-49; iibers. Tritton, 73f., 76-77; Matthiius,
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V.3. Die Mosuler Gouverneure Karbugii und Gikirmis

Die Moglichkeiten des Mosuler AmIrs Karbuga, gegen die Kreuzfah
rer vorzugehen, waren begrenzt, wei! er im Machtkarnpf zwischen den
seldschukischen Pratendenten BarkyiiIiiq und Mul:tammad Tapar ein
gesetzt wurde. Mosul gehorte unter Karbuga zum Herrschaftsbereich
von BarkyiiIiiq. Karbuga kiimpfte auf dessen Seite im Westiran, im
Irak und Aserbeidschan in den Jahren 492/1099142, 49311100143,
494/1101 144 und 49511102 145. Erst nach dem - nach der Zahlung Ibn al
A!Irs - dritten grol3eren Waffengang im Jahr 495/II02 verstiindigten
sich die beiden Rivalen erstmals auf eine Teilung des westlichen
Reichsgebietes. Aserbeidschan, die Diyar Bakr, die GazIra und Mosul
sollten demnach zu dem Teilreich von BarkyiiIiiq gehoren. 146 Doch
trotz dieses Abkommens setzte sich der Krieg auch noch im selben
Jahr 495/1102 mit einem vierten l47 und im Jahr 496/1103 mit einem
funften Waffengang fort. 148 1m RabI( II 497/Jan.-Feb. 1104 schlossen
BarkyiiIiiq und Mul:tammad Tapar erneut ein Friedensabkommen.
Mul:tammad Tapar wurde die Region vom Flu13 IsbIgl49 in Aserbeid
schan bis Darband sowie Arrnenien, die Diyar Bakr, die Gazlra, Mosul
und Syrien zugesprochen, wiihrend BarkyiiIiiq als Ersatz dafiir I~fa

han, Harnagan und den Irak sowie den Titel Sultan erhielt. 150

In dieser Zeit mu13 es Karbuga als Gouverneur von Mosul und
wahrscheinlich vor allen Qaraga von l:Iarran gelungen sein, die Front
in den nordlichen Diyar Mu<;Iar zu stabilisieren. Verrnutlich war letzte
rer auch bei der Zerschlagung eines Kreuzzugheeres im Jahr 494/1101
nordwestlich von Tarsus beteiligt.15l Zwei Griinde sprechen indirekt
fur die Stabilisierung unter Karbuga:

iibers. Dostourian, 175, 177f. Hagenrneyer (1902-1911) lX, 394-396; Gibb (1933-5) 746f.
(zum Verhiiltnis von Ibn al-Qaliinisi zu Ibn al-Mir); Arnouroux-Mourad (1988) 63.

142 Ibn al-Mir, Kiimil X, 195f.; Ibn al-Gauzi, Munta~m, 00. 'A~ XVII, 48, 52f.
143 Ibn al-Mir, Kiimil X, 198-200.
144 Ibn al-A!ir, Kiimil X, 207.
145 Ibn al-A!ir, Kiimil X, 234f.
146 Ibn al-A!ir, Kiirnil X, 224-226.
147 Ibn al-Mir, Kiirnil X, 227-229.
148 Ibn al-Mir, Kiimil X, 248-248a.
149 Yiiqiit, Buldan I, 239.
150 Sib! ibn al-Gauzi, Mir'at, 00. Jewett, 6; 00. Haidarabad VIII, 8; 00. Giirnidi, 421,

450; ausfiihrlicher Ibn al-A!ir, Kiirnil X, 253-255.
151 Albert, Historia VIII.XXXVIII, 581, fibers. Hefele II, 105, berichtet von einem

Caratyx, Caratix oder Carati, der moglicherweise mit Qaraga von l:Iarran zu identifizie
ren ist. Dieser brachte zusammen mit Qilig Arsliin und Ibn Danismand einem fiber den
Landweg kommenden Kreuzzugsheer urn den 9. Vii I-Qa'da 494/5. 9. 1101 herum nord
westlich von Tarsiis eine vernichtende NiOOerlage bei; vgl. Matthiius, fibers. Dostourian,



190 KAPlTEL DREI

Erstens, Balduin II. von ar-Ruha' setzte in dieser Zeit seine militiiri
schen Krafte nicht in den Diyar Mu~ar, sondem auf den syrischen
Kriegsschauplatzen ein.
Zweitens, die kriegerischen Ereignisse, die auf Karbugas Tod im
Jahr 495/1102 folgten, zeigen dessen Bedeutung fur die Stabilisie
rung der Front. Die Kreuzfahrer in ar-Ruha' nutzten das Machtva
kuum nach seinem Too zu Razzien und zur Expansion nach Sliden
in das Balil)-Tal hinein und nach Norden in Richtung MardIn.

1m Vii I-Qatda 495/Aug.-Sept. 1102 fiel Karbuga auf der Seite Bark
yiiriiqs in Aserbeidschan. 152 Da weder Barkyiiriiq noch MuJ:1ammad
Tapar militarisch in der Lage waren, auf die Nachfolge Karbugas in
der Provinz Mosul Einflu13 zu nehmen, wurde die Herrschaft liber die
seldschukische Westprovinz zu einem Streitobjekt mehrerer AmIre
aus dem Haushalt von Karbuga. Nach kurzer Zeit, wahrscheinlich An
fang 496/0kt.-Nov. 1102, konnte sich der AmIr Gikinnis (gest. 500/
1106-7)IS3, der zuvor nur GazIrat Ibn tUmar und Na~IbIn beherrschte,
durchsetzen und Mosul einnehmen. 1S4 Nominell blieb die GazIra unter
der Oberherrschaft von Barkyiiriiq.1SS 1m Jahr 496/1103 versuchten
auch Duqaq und TugtagIn von Damaskus ihren Vorteil aus Karbugas
Tod zu ziehen und eroberten, wahrscheinlich liber Salamya und Tad
mur kommend, die Stadt ar-RaQ.ba.l S6

186,336 (ohne Erwiihnung von Qariiga). Zu den anderen lateinischen Quellen vg!. Ha
genmeyer (1902-1911) lX, 374f.; Mulinder (1997) 71.

IS2lbn al-Mir, Karnil X, 234f. Ibn al-QalanisI, Vail, ed. zakkar, 227, berichtet seinen
Tod fur das Jahr 494 h. in Mariiga, doch scheint die Version von Ibn al-Mlr aufgrund sei
ner relativen und absoluten Chronologie priiziser zu sein. Patton (1982) 85 (Tod im Jahr
494 h.).

IS3lbn al-QalanisI, Vail, ed. zakkar, 250. Falsche Angabe des Todesdatwns bei Ibn al
Azraq, Tiirib, ed. <Awa~, 270, dort 495 h.

IS4 Tod Karbugiis und Nachjo/gewirren in Mosu/: Ibn al-Mir, Kamil X, 234-236;
VahabI, Tiirib 491-500, 46f. Patton (1982) 85f.; Ripper (2000) 250.

ISS Ibn al-Mir, Kamil X, 253, nennt unter dem Jahr 497/1103-4 die Gebiete, in denen
die bu.tba fUr Barkyariiq gehalten wurde: ai-Cabal, Tabarismn, I}iizistan, Fars, Diyar
Bakr, die Cazlra und die beiden heiligen Stiidte Mekka und Medina; folgende Gebiete
gehorten zu M~amrnad Tapar: Aserbeidschan, Bilad al-Arranlya, Annenien, I~fahan und
der lrak auJ3er Tamt. 1m Siidirak, in den Ba!A'iI:i, das heiJ3t dem Gebiet der Banii Mazyad;
wurde in einigen Orten die bu!ba fur Barkyliriiq und in anderen fur M~amrnad Tapar
gehahen und in al-Ba~ra fur beide zusamrnen. In I}uriisiin von den Grenzen Curgans bis
nach Transoxanien lieJ3 Sultan Sangar die bu.tba fur M~amrnad Tapar halten.

IS61m Jahr 496/1103 verliel3en Duqaq und sein Ambak TugtagIn Damaskus, urn
Duqaqs Anspruche in der Region durchzusetzen. Sie nahmen im Curnadii II 496/Miirz
April J103 nach einer Belagerung zum zweiten Mal die Stadt ar-Rahba ein, jene Stadt,
die den Weg zwischen dem lrak und Syrien konlrollierte. Diese Stadt war nach Karbugiis
Tod zuerst in die Hand eines Mamliiken und AngehOrigen des Haushalts von Karbugii
geraten. Nach dem Tod dieses Amirs, im ~afar 496/Nov.-Dez. 1102, Irat ein turkmeni-
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VA. Razzien der Franken von ar-Ruhii~und Tall BiiSir

191

Die Kriegssaison 496-7/1103 war fUr Razzien der Franken in das
muslimische Gebiet giinstig. l:Iarran unter dem AmIr Qara~a war ein
Bollwerk gegen die Kreuzfahrer. 1m Jahr 49611103 entglitt Qara~a die
Kontrolle iiber seine turkmenische Garnison und die Stadtbevolke
rung, mit der er - wie erwiihnt - schon unter Ri9wan Probleme hatte.
Qaraga hatte den AmIr Mul:tammad al-I~fahanl zu seinem Stellvertre
ter (istablafa) bestimmt. Dieser rebellierte jedoch gegen den als ty
rarmisch geltenden Qaraga und zog aus der Stadt heraus. Die Bevol
kerung l:Iarrans stand auf seiner Seite. Qaraga wurde von seinen Offi
zieren verlassen. Nur ein hoher guliim (Militiirsklave) namens Gawn,
den Qaraga zum i~fahsaliir al- 'askar (Heereskommandant) emarmt
hatte, blieb bei ihm. Doch ermordete Gawll den Amlr Qaraga wahrend
eines Trinkgelages.

Unbekannte Herrschaftssitution in J:Iarrao
etwa 496/1 103
bis nach dem 9. Sa'ban 49717. 5. 1104

In dieser unsicheren politischen und militarischen Situation griffen die
Kreuzfahrer - nach Ausweis der Iiterarischen Quellen - zum ersten
Mal auch Stadte im Siiden des Balll].-Taies an. 1m ~afar 497/Nov.
Dez. 1103, einer Jahreszeit also, in der niemand mehr mit Angriffen
rechnete, untemahrnen zwei frankische Abteilungen Razzien bis in
das Gebiet des 'Uqailiden Salim ibn Malik, bei Qal'at Ga'bar und den
Marschauen von ar-Raqqa (marg ar-Raqqa), hinein. Mit der topogra
phischen Bezeichnung ist vermutlich das Miindungsgebiet des Balll].
unmittelbar ostlich von ar-Raqqa, zwischen Tall Zaidan und Tall al-

scher MamlUk an seine Stelle, der Militiir und Bevolkerung terrorisierte und in der Stadt
Vennogen konfiszierte. Nach der Einnahme setzte Duqaq in ar-RaJ:lba einen AngehOrigen
der umIiegenden arabischen Stiimme, MuJ:lammad ibn as-Sabbaq der Banii ~aiban. ein.
Der Riickgriff auf arabische Stiimme ist vielleicht dadurch zu erklaren, daB Duqaq nicht
in der Lage war, eine turkmenische Garnison zur Besatzung von ar-RaJ:lba zu stellen. Da
nach kehrte er am Freitag, dem 22. Gumada II 496/3. April 1103, wieder nach Damaskus
zuriick. Sib! ibn al-Gauzi, Mir'at, ed. Jewett, 3; ed. Haidarabad vru, 4; ed. Garnidi, 395;
Ibn al-A!ir, Karnil X, 249 (Riickkehr im ~a'banJMai-Juni), 297 (Einsetzung von MuJ:lam
mad ibn as-Sabbaq); Ibn al-Qalanisi, Vail, ed. zakkar, 229; iibers. Gibb, 56f. (Riickkehr
22. Gumada II); Ibn al-'Adim, Zubda II, 146 (Herr von ar-RaJ:lba ist der Schwiegersohn
eines der Gefahrten, ~f!iib, von Karbuga); Abu l-Fida', Mu1Jta~r II, 216. FUr den Ragab
493/Mai-Juni 1100 gibt Ibn al-Qalanisi, Vail, ed. zakkar, 223, und in der Nachfolge Sib!
ibn al-Gauzi, Mir'at, ed. Gamidi, 337, die Information, daB Duqaq iiber ar-RaJ:1ba nach
Mayyaiariqin zog, wo er noch im Jahr 494/1100-1 blieb (Ibn al-Qalanisi, Vail, ed.
zakkar, 226; Ibn al-Azraq, TiiriU, ed. 'AwaQ, 269f.). 1m Jahr 5011 1107-8 vergab MuJ:lam
mad Tapar die Stadt ar-RaJ:lba an Malik ibn Tauq; Ibn al-A~, Kamil X, 318.
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BI<a, gemeint. Die Franken trieben das Vieh (mawiiSi) fort und mach
ten unter den Muslimen Gefangene. Dieses tiefe miliHirische Vordrin
gen ist nur vorstellbar, wenn J:larran zuvor miliHirisch blockiert oder
neutralisiert worden war. m 1m gleichen Jahr unternahmen die Franken
auch eine erfolgreiche Razzia in die Region von MardIn.ls8 1m nach
sten Jahr wurde die Stadt J:larran angegriffen.

V.5. Die Schlacht bei ar-Raqqa am Balib

Die Kriegssaison im Jahr 497/1104 bildete einen Hohepunkt der Aus
einandersetzungen im BaliQ.-Tal, die in der Schlacht am BaliQ. gipfel
ten. In die Geschichtsschreibung ist sie falschlicherweise als
"Schlacht von J:larran"IS9 bekannt. 160 Sie fand jedoch auf der ostlichen
Ebene vor ar-Raqqa unmittelbar im Miindungsgebiet des BalIl]. statt.

Nach der erwahnten Razzia in das Gebiet von ar-Raqqa und Qal<at
Ga<bar im Vorjahr griff Balduin in dieser Saison die Stadt J:larran
emeut an und belagerte sie. Ibn al-MIr macht deutlich, daB der An
griff von Balduin auf J:larran mit der Ermordung von Qaraga in direk
tern Zusammenhang steht. Matthaus von Edessa berichtet von einer
Hungersnot in J:larran als Folge dieser Belagerung. Die Chronik von
1234 und die Michael des Syrers gehen sogar soweit, da13 die Bevol
kerung Balduin die Schliissel der Stadt anbot. Wilhelm von Tyros be
statigt die Hungersnot in der Stadt und Razzien zur Verwiistung des
Umlandes. Zur Unterstiitzung von Balduin und seines Lehnsmannes
Joscelyn (gest. 7. Vii I-Qa<da 525/1. 10. 1131)161 von Tall Basir zogen
Bohemund und Tankred aus Antiochia heran. Noch im Man des Jah
res waren beide in Nordsyrien miliHirisch aktiv gewesen.

IS7 Ibn al-Mir, Kamil X, 253, 256f.; fehlerhaft iibers. Gabrieli (1969) 18-20. Ibn al
Mir bringt die Razzia der Franken WId die Rebellion in J:faniin in einen unmittelbaren
Zusammenhang; Abu I-Fida', Mu1)ta~r II, 216; Matthiius, iibers. Dostourian, I92f. (nur
Bencht iiber die Razzia in der Region Mardin); Barhebriius, Chronicon, iibers. Budge,
238. Hagenmeyer (1902-191I) XII, 91; Nicholson (1954) 6; AmoUTOux-Mourad (1988)
64; Tonghini (1998) 19. Friinkische Quellen iiber diese Razzien gibt es nicht. Vgl. Wlten
Abschnitt X1.6. Moglicherweise bezieht sich auch noch ein Textabschnitt bei Sibt ibn ale
Gauzf, Mirat, ed. Jewett, 7; ed. Haidarabad VIII, 10; ed. Gamidf, 426, auf diese~ Ereig
nis. Diese Quelle wird ausfiihrlich in Anm. 166 behandelt.

I S8 Matthiius, iibers. Dostourian, I92f. Hagenmeyer (1902-191I) XII, 88f. vermutet,
daB diese Razzia vor derjenigen in die Region ar-Raqqa stattfand, etwa im September
Oktober.

IS9 Vgl. Thorau, P.: Schlacht von J:faniin. In: Lexikon des Mittelalters IV, Sp. 1942f.
160 Zu den Quellen siehe Anm. 174.
161 Zur Person: Nicholson (1954). Seit 1102 war Joscelyn Vasall von Balduin 1. mit

den Orten Tall BiiSir (Turbessel), Duliik (Tulupe), 'Aintab WId Rawandiin (Ravendel).
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Der Amtr Mu<In ad-DIn Sukman ibn Artuq, der inzwischen Herr
von l:Ii~n Kai£a162 geworden war, und Sams ad-Daula Gikinnis, der
neue Gouverneur von Mosul, hatten sich noch im Jahr zuvor feindlich
gegeniiber gestanden, als wn die Nachfolge in Mosul gestritten wurde.
Nach Ibn al-A!tr erfuhren sie von der Belagerung von l:Iarran. Wahr
scheinlich sahen sie darin eine Gefahr fur die gesamte Region, da l:Iar
ran als Bollwerk gegen das weitere Vordringen der Franken galt. Ihre
miliHirische Antwort blieb aber trotz ihres unerwartet groBen Erfolges
im Rahmen von lokalem Widerstand. Barkyaruq und M~ammad

Tapar waren noch immer mit der politisch-militiirischen Konsolidie
rung ihrer vertraglich vereinbarten Herrschaftsbereiche beschiiftigt
und konnten keine miliHirischen Kriifte fur Kampfe im Westen des
Reiches abstellen. Sukman und Gikirrnis einigten sich auf ein gemein
sames Vorgehen und sammelten Anfang Sa<ban 497 (Beginn des Mo
nats am 29. 4. 1104) ihre Truppen. Dies fand nach Ibn al-A!Ir im
tJ:abiir-Gebiet statt, nach Ibn al-QalanisI genauer bei Ra's al-<Ain. Ibn
al-A!tr gibt an, daB Sukman 7.000 turkmenische Reiter anfiihrte, wah
rend Gikirrnis 3.000 Reiter sowie kurdische und beduinische Hilfs
truppen zur Verfiigung standen. 163 Zu diesen Truppen gehorten auch
Reiter der Banii <Uqail unter Salim ibn Malik von Qal<at Ga<bar, die
sich siidlich von l:Iarran befanden. 164 1m Sa<ban 497/Mai 1104 griffen
die Truppen von Gikirrnis und Sukman im Gegenzug die Stadt ar
Ruha' an und belagerten sie.

Uber das Folgende gibt es widerspriichliche Inforrnationen. Ibn al
QalanisI zufolge kamen Tankred und Bohemund zu einem Zeitpunkt
vor ar-Ruha' an, als ar-Ruha' noch von den Turkmenen belagert wur
de. Nach Matthiius hatte Balduin wahrend seiner Belagerung von l:Iar
ran an Bohemund und Tankred die Bitte urn Entsatz und VersHirkung
gesandt. Nach der Chronik von 1234 kamen Tankred und Bohemund
zuerst vor l:Iarran an. Nach Ibn al-A!Ir wurde die Belagerung von l:Iar
ran aufgehoben, urn die Turkmenen von ar-Ruha' zu vertreiben.

Die widerspriichlichen Angaben iiber den art der nachfolgenden
Schlacht lassen sich vielleicht auflosen, wenn man zwei Schlachten
annimmt, eine in der Nahe siidlich von l:Iarran am Quellort des BalIl),
<Ain al-<AriisI65, die jedoch nur von Sib! ibn al-GauzI ausdriickJich be-

162 Die Einnahme von l:Ii~n Kaifli durch Sukmiin erfolgte nach dem Vii l-Qa'da
495/Aug.-Sept. 1102; Ibn al-A!ir, Kamil X. 234-236; Ibn al-Azraq, TanI.!. ed. 'Awa<;!, 269.

163 Vgl. zum Umfangs der seldschukischen Truppen Beaumont (1928) 126f.
164 Sibt ibn al-Gauzi, Mir'at, ed. Jewett. 7; ed. Haidarabad VIII, 10; ed. Gamidi, 426.
165 Bartl (I 994a) 190 (Karle).
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richtet wird, und die zweite in der unmittelbar ostlich von ar-Raqqa
gelegenen morastigen Ebene, die vom Balil) gebiJdet wird. Nach dem
nur bei Sib! ibn al-GauzI vorhandenen Bericht wurden die Muslime in
einer heftigen Schlacht bei tAin al-tAriis geschlagen und der AmIr der
BanO <Uqail Salim ibn Malik geriet in Gefangenschaft. 166

Die Mehrheit der Quellen berichtet, daB die Franken die von ar
RuM' abziehenden muslimischen Truppen nach Siiden verfolgten.
Moglicherweise handelte es sich urn einen vorgeHiuschten Riickzug.
Ibn al-Mlr sagt, daB nach einer ersten NiederJage der Muslime, die
Franken hinter ihnen her waren. Nachdem sie eine Distanz von zwei
Parasangen, etwa zwolf kIn, zuriickgelegt hatten, wendeten sich die
Muslime urn und es kam zur entscheidenden Schlacht. 167 Nach Mat
thaus war der Ort der Schlacht zwei Tagesreisen von l:Iarran ent
femt. 168 Fulcher von Chartres und Albert von Aachen nennen beide
iibereinstimmend die Ebene (planitie) gegeniiber von ar-Raqqa als
Schlachtfeld. 169 Das zweite Schlachtfeld ist damit als das Miindungs-

166 Sib! ibn al-GauzI, Mir'at, ed. Jewett, 7; ed. Haidarabad VIII, 10; ed. Giimidl, 426:
"Und in ihm [dem Jahr 4971 zogen die Franken von ar-Ruha' aus und teilten sich in zwei
Abteilungen (qismiin). Die eine zog nach l:larriin, die andere nach ar-Raqqa. Suqman ibn
Artuq kam von Mardin heran. Salim ibn Malik ibn Badran lagerte mit den Bani! 'Uqail
bei 'Ain al-'Arus. Sie [die Heere] begegneten sich und schlugen eine heftige Schlacht, bei
der Salim gefangengenommen wurde. Und [dann] war ein Kessel (ad-diifra) urn die
Franken und sie wurden besiegt. Von ihnen wurde eine groBe Menge gelotet." Diese Pas
sage ist bislang noch nicht in der Forschungsdiskussion urn die Schlacht am Bal1l] beriick
sichtigt worden. In den lateinischen und anderen arabischen Quellen fmdet sich kein Hin
weis auf diese Gefangennahme von Salim. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dan diesem
Quellenabschnitt eine Mischung zweier Ereignissen zugrunde liegt; zum einen die von
Ibn ai-AlIT berichtete Razzia der Franken von ar-Ruha' nach Qal'at Ga'bar und ar-Raqqa
vom ~afar 497INov.-Dez. 1103 (vgl. Ibn al-Mlr, Kamil X, 253 und S. Abschnitt VA) und
zweitens die Ereignisse urn die Be1agerung von l:larriin und die Schlacht am Bal1l]. Jedoch
lielle sich nur der erste Satz auf die Razzia vom ~afar 497lNov.-Dez. 1103 beziehen, der
Rest scheint einen Zusammcnhang mit der Schlacht am Bal1l]. nahezulegen.

167 Ibn ai-AlIT, Karnil X, 256.
168 Matthiius, iibers. Dostourian, 193. Er nennt den Ort der Schlacht Osut, der von mir

nicht niiher bestimmt werden konntc. Nicholson (1954), der sich auf Matthiius beruft, gibt
falschlicherweise die Distanz mit drei Tagesreisen an.

169 Fulcher, Historia ILXXVII, 472 (juxta Racha); iibers. Ryan, 178; Albert, Historia
IXXXXIX, 615; ubers. Hefele II, 149 (in p/anitie civitatis Racha constiteront). Verglei-'
che auch die Diskussion uber das Schlachtfeld von Hagenmeyer in Fulcher, Historia,
472f. Ibn al-Azraq, TarJb., ed. 'Awa9, 271, streut in seinen Bericht uber die Schlacht von
Tabariya 499/1106, die er auch falsch auf das Jahr 497/1104 datiert, die Bemerkung ein,
dan Gikinnis und Sukmiin reiche Beute (aufti gan/ma) in der Niederlage von al-Asnii (wa
hiya kisrat a/-Asnii) machten. Kisra kann aber im Syrischarabischen auch "kleincr Ort!
Winkel" bedeuten. Vg!. die heutigen "Kasra" Dorfer auf der sudlichen Seite des Euphrat
gegenuber ar-Raqqa. Gegen diese Lesung spricht allerdings der Wortgebrauch von Ibn al
Azraq, der an anderer Stelle zum Beispiel von dcr Niederlage am Bal1l]. (kisrat al-Balib)
spricht. Ein Ort a/-Asnii kann aber trotzdem nicht identifiziert werden.
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delta des BalIl]., zwischen ar-Raqqa und dem hoch aufragenden alten
Siedlungshiigel Tall Zaidan, bestinunt. 170 Dart wandten sich die Mus
lime unter Fiihrung von Sukman und Gikinnis urn und griffen die
Franken in dem ihnen unbekannten Gebiet am (wahrscheinlich am
Samstag, dem) 9. Sa<ban 49717. 5. 1104 an. Inzwischen hatten sich
nach Ibn al-A!Ir Bohemund von Antiochia und Tankred vom Haupt
trol3 unter Balduin von Ie Bourg getrennt, urn nach den muslimischen
Quellen hinter einem Berg (gabal), vielleicht dem Tall zaidan, Auf
stellung zu nehmen, urn die Turkmenen von hinten anzugreifen, wenn
sie den Tral3 (sawiid) pliinderten. Uber den folgenden Verlauf der
Schlacht gibt es einander widersprechende Berichte. Der Tral3 wurde
gepliindert und die begleitende Annee eingekesselt171 und besiegt.
Tankred und Bohemund warteten bis zur Nacht, urn nach Norden zu
fliehen. Sie wurden aber von den Muslimen verfolgt, ein Teil ihrer
Gruppe getotet und gefangen. Die Truppen Sukmans machten im Trol3
der Kreuzfahrer reiche Beute. Balduin und Joscelyn mul3ten mit ihren
Reitern auf der Flucht den BalIl]. durchqueren und blieben im Morast
stecken. Sukmans Truppen oahmen beide gefangen. 172 Tankred und
Bohemund gelang es schliel3lich mit einer kleinen Anzahl an Reitern
bis nach ar-Ruhii' durchzudringen. Die frankischen Truppen, die sich
nach ar-Ruha' in Sicherheit bringen wollten, wurden aber von Militar
aus J:larran angegriffen und viele von ihnen getotet. 1m Gegensatz zu
den Truppen Sukmans machten die von Gikinnis kaum Beute und be
klagten sich bei ihrem AntUhrer. GikinniS hatte kein Interesse zu die
sem Zeitpunkt einen grol3en Konflikt mit Sukman herbeizufiihren. Er
begniigte sich damit, Balduin aus dem Zeltlager des Sukman entfiihren
zu lassen. Auch Sukman wollte trotz dieser Provokation keine weitere
Auseinandersetzung im Angesicht der Feinde. Sukman gelang es kurz
darauf, getamt mit den erbeuteten Waffen und Standarten, die kleine
frankische Festung Sabal].tan173 im Norden ar-Ruhii's sowie weitere
kleinere Befestigungen einzunehmen. 174 Gikinnis als Gouverneur von

170 Der Balih hatte zu dieser Zeit vennutlich sein Bett etwas weiter westlich als heute.
171 Vg!. den- Ausdruck bei Sib! ibn al-Gauzl, Mirat, ed. Jewett, 7; ed. Haidarabad

VIII, 10; ed. Giimidl, 426 (ad-diifra 'alii aI-Front). Ubers. dieser Passage s. Arun. 166
172 Ibn al-A!ir, Kiimil X, 256f.
173 Yaqiit, Suldan I, 864, 869.
174 Die Ereignisse um die Schlacht am BaW)." Ibn al-Qaliinisl, Dail, cd. Zakkar, 232;

iibers. Gibb, 60f.; Sib! ibn al-Gauzl, Mir'at, ed. Jewett, 6f.; cd. Haidarabad VIII, 9; cd.
Giimidl, 423f., 426; Ibn al-Mir, Kamil X, 256f., 324; iibers. Gabrieli (1969) 18-21; Ibn al
'Adlm, Zubda II, 148; Ibn al-Azraq, Tang, ed. 'Awa4, 271 (unter dem Jahr 497 h.), 274
(dieselbe Schilderung der Schlacht aber unter dem Jahr 499 h. und mit falscher Angabe
von Sukman al-Qu!bl statt Sukman ibn Artuq); Dahabl, TiiJil} 491-500, 59f.; Matthiius,
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Mosul hingegen nahm l:Iarran ein und bestimmte fur die Stadt einen
Gouverneur, dessen Name nicht iiberliefert ist. Damit war nach der
Ennordung von Qaraga im Jahr 495/1101-2 die Oberhoheit Mosuls
iiber l:Iarran wieder hergestellt.

Sams ad-Daula Glkirmis von Mosul
Oberherrschaft iiber Harran
nach dem 9. Sa'ban 49717.5. 1104 bis 499/1106

Dann griff Gikirmis nochmals das militiirisch geschwachte ar-Ruha'
etwa acht Tage nach der Schlchtl7S an und belagerte die von Tankred
verteidigte Stadt Ibn al-MIr zufolge fur etwa fiinfzehn Tage und
verursachte groBe Not. Wahrscheinlich home Gikirmis auf eine Uber
gabe. Ein iiberraschender Ausfall von Tankred erl()ste die Stadt von

iibers. Oostourian, 193f.; Chronicon 1234 II, 68-71; iibers. Abouna, 50-53; Michael
xV.X, iibers. Chabot Ill, 195; Fulcher, Historia, IIXXVII-XXVlII, 468-481 (mit Kom
mentar Hagenmeyers); iibers. Ryan, 177-181; Albert, Historia IXXXXVIU-XLVI, 614
620; iibers. Hefele II, 148-157 (Albert geht davon aus, daD Sukman und (;ikirrnis zusam·
men die zweite Belagerung von ar-Ruha' durchfiihrten, s. Anm. 176); Radulf, Gesta
CXLVIll-CLI, 710-712; Wilhelm, Historia X.XXIX-XXX, ed. RHC His!. Oce., 445-447;
ed. Huygens, 487-491; iibers. Babcock - Krey I, 456-459. Kugler (1885) 334-338; Hagen
meyer (1902-1911) XII, 97-102, 289-291; Yewdale (1924) 99-101; Beaumont (1928)
124-127 (Er halt Alberts Angabe, daB die Aggression von Sukrnan und (;ikirmis durch
ihren Angriff auf ar-Ruha' begonnen wurde, fur falsch, S. 127). Nicholson (1940) 138
147 und ders. (1954) 6-13, 98-100 behandelt ausfiihrlich die Schlacht am Bali!] und dis
kutiert die Forschungsmeinungen iiber die politischen Ursaehen des friinkischen Angrif
fes auf l:Iarran sowie den Sehlachtverlauf. In wesentlichen Punkten mu13 seiner Oarstel·
lung widersprochen werden. Nicholson geht von einer ursiichlichen Aggression Sukmans
und (;ikirrniss gegen ar-Ruha' aus. Oer Meinung Nicholsons widersprachen - dem Sinn
nach - schon Hagenmeyer und Beaumont. Nicholson bemcksichtigt nicht im ausreichen
den Malle die poJitische Situation im Balil]-Tal, die durch die Ermordung von Qaraga,
den Tod von Karbuga, die friinkische Razzia nach ar-Raqqa im Winter zuvor und den
emeuten Angriff der Kreuzfahrer auf l:Iarran entstanden war. Nicholson sieht daher um
gekehrt jenen friinkischen Angriff auf l:Iarriin als Antwort auf die Aggression Sukrnans
und (;ikirrniss und folgt damit Albert. Oa sich die muslimischen Truppen erst Anfang
Sa'ban sarnmelten, blieben Nicholson zufolge fur die Belagerung l:Iarrans nur wenige
Tage bis zurn 9. Sa'ban. Daher halt er die von Matthaus von Edessa, der Chronik von
1234 und Willielm von Tyros berichtete Hungersnot in l:Iarran, die sogar zu Ubergabe
verhandlungen fiihrte, aufgrund seiner ersten Annahrne fUr eine Fehlinformation und geht
von einer wesentlich kiirzeren Belagerungszeit von nur wenigen Tagen aus. Aus seiner"
Beurteilung der Situation lehnt Nicholson aile weit gesteckten Intentionen zur Eroberung
der (;azlra von Seiten der Kreuzfahrer, wie sie die Chronik von 1234 nahelegt, abo Auch
die bier mit anderen Argumenten und anderer relativen Chronologie versehene Analyse
der lokalen Machtverhiiltnisse bestiiti:gt dieses Urteil Nicholsons. Amouroux-Mourad
(1988) 65f.; EI-Azhari (1997) 123f.; Mayer (1987) 77 wiederholt die alte Annahme, daB
hinter dem friinkischen Angriff auf l:Iarran ein groller geostrategischer Plan stiinde, die
Seldschuken Anatoliens von denen in Syrien und dem Irak zu trennen; diese Beurteilung
erweist sich bei der genauen kleinriiumigen geopolitischen Analyse als iiberzogen.

175 Albert, Historia IXXUI, 616f.; iibers. Hefele II, 152f.
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der Belagerung. Gikinnis kehrte dann nach Mosul zuriick und nalun
fur Balduin ein LOsegeld von 35.000 DInaren ein, ohne ibn jedoch
freizugeben. 176 Joscelyn wurde vor dem Jahr 502/1108 wieder
freigelassen. 177 Wann und unter welchen Umstiinden Salim ibn Malik
die Freiheit gewann, dariiber wird in den QueUen nichts berichtet.
Nach der Gefangennahme von Balduin hatte Tankred von Antiochia
die Oberherrschaft in ar-Ruha' iibernommen und Richard von Salerno
als Regenten eingesetzt, der sich bei der armenischen Bevolkerung
verhaBt machte. 178 Diese politische, wie miliHirische Uihmung der
Grafschaft nutze in der Folgezeit dem seldschukischen Reich.

VI. Konsolidierung und Anarchie in der Mosuler Provinz

VI. I. Oberblick

Die Bekampfung der Kreuzfahrer wurde von Beginn an als Angele
genheit des islamischen oder seldschukischen Reiches angesehen, fur
die der Kalif und der Sultan Verantwortung trugen. 179 Eine angemes
sene militiirische Reaktion des Westreiches war jedoch erst nach sei
ner Konsolidierung moglich. Der Bruderkrieg zwischen Barkyaruq
und M~ammad Tapar band die Krafte des Zentralreiches. Am 2.
Rabr II 498/22. 12. 1104 starb Barkyaruq in I~fahan.18o Sowohl der
erwahnte FriedensschluJ3 als auch der Tod seines Bruders erlaubten es

176 Einnahme von f:larriin und zweite lauze Belagernng ar-RuM ~ durch GildnniS: Ibn
al-A!ir, Kamil X, 257 (nur Gikirmis); Albert, Historia lX.XLI-XLV, 616-619; iibers. He
fele II, 151-156 (berichtet von einer Belagerung durch Gikirmis ood Sukmiin). Hagen
meyer (1902-1911) XII, 290-292; Beaumont (1928) 124f.; Nicholson (1954) 12 nimrnt
fur die zweite funfzehntiigige Belagerung den Zeitraum von Mitte Jwli bis Mitte Juli an.

177 Ibn al-A!ir, Kiimil X, 322 (vor 50211108, Uisegeld 20.000 Dinar). Vgl. Chronicon'
1234 II, 70f.; iibers. Aboooa, 52; iibers. Tritton, 8Of. (Der Anonymus gibt keine absoluten
Daten, sondem sagt aus, daB Joscelyn aus Mosul fliehen konnte, nachdem das Uisegeld
auf 12.000 Dinar fixiert war. Der ZeitpWlkt liegt zwischen der Gefangennahrne und den
Verhandlungen mit Gawli. Die Urnstiinde der Flucht und der Ort der Flucht scheinen 00

wahrscheinlich.); Michael XV.X, iibers. Chabot III, 195 (Iegendenhafte Beschreibung der
Befreiung). Nicholson (1954) 13f. Anm. 14 diskutiert die Quellen ood gibt angeblich auf
der Basis von Ibn al-A!ir den Zeitraum der Freilassung von Joscelyn zwischen dem 1.
Mut.wram 50012. 9. 1106 und dem l. Ragab 500/26. 2.1107 an. Dies kann aber auf der
Basis von Ibn al-A!ir und den weiteren von Nicholson angegebenen QueJIen (Chronicon
1234 und Michael) nicht nachvollzogen werden. Auch Nicholson Angabe, daB Joscelyn
nach Michael dem Syrer in I:li~n Kaifii interniert war, fmdet sich nicht im Quellentext
wieder, obwohJ f:li~n Kaifii als Ort der Internierung nicht oowahrscheinlich is!.

178 Chronicon 1234 n, 70f.; iibers. Aboooa, 52; iibers. Tritton, 8Of.; Michael XV.X,
iibers. Chabot Ill, 195; Matthaus, iibers. Doustorian, 197f. Fink (1969) 393.

179 Ibn al-A!ir, Kiimil X, 191.
180 Zum Tod von Barkyiiriiq ood den Nachfolgewirren: Ibn al-A!ir, Kiimil X, 260-262.
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Mul:tammad Tapar nun, seine Herrschaft zu festigen und sich urn die
militarischen Probleme im Westen seines Reiches zu kiimmern. Der
Kern desselben bestand aus den Hauptstiidten I~fahan, Hamagan, Bag
dad und Mosul. In den Folgejahren verbraehte Mul:tammad Tapar in
der Regel die Sommer- und Herbstrnonate in I~fahan und die Winter
und Friihjahrsmonate in Bagdad. Von dort gab er seine Weisungen fur
die sommerliehen rnilitarisehen Aktivitaten im Westen.

Durch die Sehlaeht am BalIl]. bei ar-Raqqa und naeh der Gefangen
nahme von Balduin waren die Herrseher der Kreuzfahrerstaaten unter
einander verfeindet und militariseh nieht handlungsHihig. Ar-Ruha'
wurde von Richard von Salerno regiert, dessen Regime auf starken
Widersprueh innerhalb der Stadt stiel3. Auf der anderen Seite hatte der
Seldsehukenstaat dadureh Handlungsfreiheit gewonnen, aber diese
wurde nur dazu genutzt, die Maehtkampfe fortzusetzen.

Die Wiedergewinnung der Autoritat und der Befehlsgewalt im We
sten des seldsehukisehen Reiches und in der Hauptstadt Mosul war
eine Vorbedingung, urn gegen die friinkisehen Invasoren gezielt vor
zugehen. Doch Mul:tammad Tapars militiirisehe Bemiihungen urn eine
Integration des Westens lesten eine Kette von Angriffen und Aufstan
den in der GazIra aus, dem Gegentei! einer Stabilisierung: Begehr
liehkeiten Ri~wans von Aleppo und der Riim-Seldsehuken auf Teile
der Westprovinz wurden geweckt. Aufstiinde rebelliseher AmIre von
Nagm ad-Om Ilgazi, Gikirmis und Gawn sowie lokaler Beduinen
gruppen trugen zur unsieheren politiseh-militarisehen Lage der Re
gion bei, insbesondere der Aufstand der Banii Nurnair im Jahr 501-2/
1108. Die reiehsseldsehukisehe Position in der Gazira war sehwiieher
als zuvor. Erst das Jahr 502-3/1109 braehte die politisehe Konsolidie
rung in der Region unter dem neuen Gouverneur von Mosul Maudiid
und nieht zuletzt deswegen, wei! sieh die Franken auf die Eroberung
Tripolis' konzentrierten. Eine Foige kriegeriseher Ereignisse zog in
diesen vier Jahren I:Iarran und ar-Raqqa in Mitleidensehaft:
- Mul:tammad Tapar griff im Winter 498/1104-5 Mosul an und bela

gerte die Stadt drei Monate lang, bis er zu einer vorliiufigen Eini-
gung mit Gikirrnis kam. .

- In der Kriegssaison 498-9/1105 maehte Gikirmis eine erfolgreiehe
Razzia gegen ar-Ruha', bei der es ibm sogar gelang in die Stadt
einzudringen.

- In der Kriegssaison 499/1106 versuchte Ri~wan, die GazIra zu er
obern, und griffNa~ibm an.
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- Noch in der gleichen Kriegssaison 499/ II 06 besetzte der Rfun
Seldschuke Qilig Arslan die Stadt l:Iarran.
In der Saison 50011107 schickte Mul:tarnmad Tapar den ArnIr Gawli
als Gouverneur nach Mosul, sowohl urn Gikinnis zu entmachten,
als auch urn den Rfun-Seldschuken Qilig Arslan aus der GazIra zu
vertreiben.

- In der Saison 501-2/1108 setzte Mul:tamrnad Tapar den ArnIr Gawli
ab und Saraf ad-Din Maudud als Gouverneur in Mosul ein. Letzte
rer muBte Mosul aber erst gewaltsarn erobern. Es folgte eine Re
bellion von Gawli in der Gaz'ira und Nordsyrien im Verbund mit
den Franken. AuBerdem wird ein Aufstand der Banu Nurnair in ar
Raqqa (s. Abschnitt XI.5) und die Bekampfung der Banu Saiban in
und urn ar-RaJ:tba gemeldet.l 81

VI.2. Mu~ammad Tapar vor Mosul

1m FriedensschluB zwischen Barkyaruq und Mul:tammad Tapar vom
Rab'i< II 497/Jan.-Feb. 1104 war letzterem Nordrnesopotamien und
Mosul als Herrschaftsgebiet zugesprochen worden. Gikirmis, der
Gouverneur von Mosul, entstammte dem Haushalt von Karbuga und
galt als Gefolgsmann von Barkyaruq. Der Sieg iiber die Kreuzfahrer
und der Besitz der Geisel Balduin verliehen ibm vennutlich ein be
sonderes Prestige.

Mul:tammad Tapar leitete personlich die Expedition gegen Mosul,
was die Bedeutung der Stadt fur seinen neuen Herrschaftsbereich un
terstreicht. 1m Safar 498/0kt.-Nov. 1104 marschierte er von Tabriz
iiber Maraga n~ch Irbil, urn Mosul zu belagem. GikinniS hatte die
Stadt in Verteidigungsbereitschaft gesetzt und nach der Ernte war sie
auf eine langere Blockade gut vorbereitet. 182 Gikirmis wollte sich dem
Friedensabkomrnen nicht beugen, da er nicht an die Existenz eines
solchen glaubte, sondern darin eine Kriegslist von Mul:tammad Tapar
zu erkennen meinte. Die Belagerung dauerte bis zum 10. Gurnada II
498/28. I. 1105 an. An diesem Tag traf die Nachricht vom Tode Bark
yaruqs auch vor Mosul ein, was die Anwesenheit von Mul:tarnmad
Tapar in Bagdad nun notwendig machte, urn seine Herrschaft auch in

181 Zu den BanfJ Saiban: Ibn al-A~ir, Klimil X, 297; 326.
182 Ibn a1-A~ir berichtet auch von einer Emeuerung und Verstiirkung der Stadtmauer

von Mosul durch Gikinnis; Ibn al-A~, Klimi1 X, 262, 293. Wiihrend der Belagerung
bliebcn die Preisc vergleichsweise niedrig, so Ibn al-A!ir; Kamil X, 263: 30 makkUk Wei
zen (fUn.ta) zu cinem Dinar und auch 50 makkUk Gcrste (sa'lr) zu einem Dinar. Dcr
makkuk von Mosul hetrug etwa 14,6 kg; Hinz (1955) 44.
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Barkyfuiiqs Reichsteilen durchzusetzen. Er einigte sich daraufhin mit
Gikinnis; eine Einigung, die aber mehr Probleme mit sich brachte, als
sie loste. Gikirmis erkannte die Oberhoheit von MuQarnmad Tapar an
und folgte diesem nach Bagdad. Dadurch war eine unmittelbare Re
bellion Gikirmiss ausgeschlossen, doch war durch diese Einigung
auch deutlich, da/3 Gikinnis nicht die volle Unterstiitzung des Sultan
Mu~ammad Tapar hatte. 183

Mu~ammad Tapar gelang es, den irakischen Machtbereich Barkya
ruqs zu iibemehmen und neu zu ordnen. 1m ~a(ban 498/April-Mai
1105 ersetzte M~arnmad Tapar den langjahrigen Militargouvemeur
(si~na) von Bagdad und des Irak Nagm ad-DIn IlgazI (gest. Rarn~an
516/Nov.-Dez. 1122)184. Dieser setzte sich nach Syrien zu Ri9wan ab
und befand sich von nun an in latenter und offener Opposition zu Mu
~arnmad Tapar. An I1gazIs Stelle wurde der M~arnmad-treue Amir
Qaslm ad-Daula Aqsunqur al-BursuqI (gest. 520/1126)185 emannt, der
eine bedeutende Rolle in der Geschichte Nordmesopotamiens und Sy
riens spielen sollte. Noch im ~a(ban 498/April-Mai 1105 begab sich
Mu~arnmad Tapar nach I~fahan, wo er im Rarna9an 498/Mai-luni
11 05 ankarn, urn auch dort seine Herrschaft durchzusetzen. 186

Gikinnis muB danach zuriick nach Mosul und von dort gegen ar
Ruha' gezogen sein. Die Krafte der Franken einschlieBlich von Trup
pen aus Edessa waren in dieser Kriegssaison durch die Aktivitaten von
Ri9wan in Nordsyrien gebunden. 187 Matthaus meldet eine Razzia von
GirkirmiS in der Emtezeit des armenischen lahres 554 (Beginn 6.
Gurnada II 498/23. 2. 1105), was in etwa dem lahreswechsel 498-9/
Sommer 1105 entspricht. Richard machte einen Ausfall aus der Stadt.
Er wurde besiegt und seine Manner in den Stadtgraben getrieben.
Leute von Gikinnis drangen in die Stadt ein. 400 Menschen wurden
getotet. Danach zogen sich die Truppen von GikinniS zurUck. 188

183 Tod Barkyiiriiqs und Belagerung von Mosul: Ibn al-A!ir, Kamil X, 260-266.
184 Nekrolog: Ibn al-A!ir, Karoil X, 426; ed. Beirut, 604. Sib! ibn al.(jauzi, Mir'at, ed.

Jewett, 63; ed. Haidarabad VIJI, 102f.; ed. GamidI, 744-746. Zur Person: Hillenbrand
(198Ia). Er war im Jahr 495/1100-1 von MuJ:1arnmad Tapar als Militiirgouvemeur in
Bagdad eingesetzt worden. Er wechselte spiiter auf die Seite von Barkyaruq.

185 Zur Person: Ibn al-'Adim, Bugya IV, 1963·1970.
186 Ma'plUlhmen in Bagdad: Ibn al-A!ir, Kamil X, 272f.; ed. Beirut, 396. Sib! ibn al

(jauzi, Mir'at, ed. Gamidi, 450. Aufenthalt MuJ:1arnmad Tapars in Bagdad: Sa'ban 498/
April-Mai 1005; Ibn al-A!ir, Kamil X, 266; ed. Beirut, 387.

187 Zum Beistandsaufruf Tankreds von Antiocha an die Fiirsten von Tall Basir, ar
Ruha' und Mar'as: Albert, Historia IX.XLVII, 620£.; iibers. Hefele II, 157-159. Hagen
meyer (1902-191 I) XII, 308

188 Matthiius, iibers. Dostourian, 197. Hagenmeyer (1902-1911) XII, 313f.
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VI.3. Ri¢wiins Expedition in die Gazira

Die schwache Stellung, in der Mu1)ammad Tapar den Arnir Gikirmis
als Gouverneur in Mosul beliel3, versuchten Ric;lwan von Aleppo und
der Rfun-seldschukische Herrscher Qilig ArsHin zu nutzen, zumal von
den Franken keine unmittelbare Gefahr ausging. Die Ebene von l:Iar
ran wurde zum Aufmarschplatz.

Ric;lwan war durch die Defensive der Franken nach der Niederlage
von ar-Raqqa ennutigt worden, sich im Jahr 498/1105 einige Ort
schaften im Grenzgebiet zum frankischen Antiochia wieder anzueig
nen, was dem Waffenstillstand von 496/1103 189 widersprach. 190 Unter
stiitzung erhielt Ric;lwan durch hochrangige Militars aus dem Haushalt
von Barkyaruq, wie den gerade in Bagdad abgesetzten Nagm ad-Din
I1gazL Unter I1gazIs Einflu13 entschlol3 sich Ric;lwan, auch das Herr
schaftsgebiet von Gikirmis anzugreifen und sich dessen Ressourcen
anzueignen, mit dem in den Quellen genannten Vorwand, die miliwi
schen Kriifte unter seiner Fiihrung fur den gihiid zu sammeln. Neben
I1gazI schlol3 sich Ric;lwan unter anderen auch der Gouverneur von
Singar, AlpI ibn ArslantaS, der mit Gikirmis verschwiigert war, an.

Der Angriff galt nicht der unmittelbaren Nachbarregion von Alep
po, den Diyar Muc;lar, sondern der Stadt Na~Ibln, nordlich von Mosul.
Vennutlich zog Ric;lwans Annee von Aleppo tiber Manbig, l:Iarran und
Ra's aVAin, ohne dal3 niiheres tiber den Marsch berichtet wird. Die
Auswahl des Angriffszieles liil3t IlgazI als Urheber und Nutzniel3er des
Planes vennuten; seine Absicht ware demnach der Aufbau einer artu
qidischen Herrschaft in den Diyar Bakr gewesen. 191 Anfang Ramac;lan
499/Mai 1106 begann die Belagerung von Na~Ibin. Gikinnis war in
zwischen wieder nach Mosut zuriickgekehrt. Ibm gelang es durch ge
schicktes diplomatisches Taktieren, das Biindnis zwischen IIgazI und
Ric;lwan zu entzweien und deren Pliine zum Scheitern zu bringen. Je
doch noch bis zum SawwaI 499/Juni-Juli 1106 war Gikirmis mit der
Unterdriickung eines Aufstandes in Singar, dessen Herr sich an der
Kampagne von Ric;lwan beteiJigt hatte, beschiiftigt.192

189 Zwn Waf'fenstillstand: Ibn al-'Adim, Zubda 1I, 147f.; Kohler (1991) 8Of. Zu den
Waf'fenstillstands- und Friedensvertriigen siehe unten Amn. 245 und 246.

190 Ibn al-Mfr, KiimiJ X, 270f.; Ibn al-'Adiin, Zubda n, I48f. Edde (1986) 108.
191 Der Bruder von Ilgazi, Sukman ibn Artuq, der Herr von 1:I.i~n Ka.iia und Mardin,

war irn ~afar 498/0kt.-Nov. 1104 bei Damaskus gestorben; Ibn al-Mfr, KamiJ X, 268f.;
Ibn al-Qalanisi, Vail, 00. Zakkiir, 237f. Es ist n.icht ausgeschlossen, daB Ilgiizi schon zu
diesem Zeitpunkt plante, in den Diyar Bakr eine autonome Herrschaft zu errichten.

192 Ri~wiins Expedition in die Gazira: Ibn al-Mfr, Kiimil X, 279-281.
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VIA. Qilig Arsliin besetzt Ijarriin

Die Kriegssaisons 499/1106 und 500/1107 waren durch zwei konkur
rierende Machtanspriiche auf die Gazira gekennzeichnet, denjenigen
des Riim-seldschukischen Herrschers Qilig Arslan ibn Sulaiman ibn
Qutulmus (reg. 485-500/1092-1107)193 auf der einen und denjenigen
Mul:tanunad Tapars auf der anderen Seite.

Qilig Arslan war der Sohn des ehemaligen Gouvemeurs von An
tiochia. Er beherrschte inzwischen weite Teile Anatoliens und seit
dem 27. Gumada 1498/16.3. 1105 auch MayyalariqIn, eine der wich
tigsten Stiidte in den Diyar Bakr. 194 Doch sein Interesse griff weit dar
iiber hinaus. Mul:tarnmad Tapars Konsolidierungsversuche in Mosul
gaben ibm Gelegenheiten zum Eingreifen in die Kriege in den Diyar
Mu<;iar und den Diyar RabI(a.

l:Iarran lag trotz der siegreichen Schlacht bei ar-Raqqa noch inuner
exponiert und war von verschiedenen Seiten her bOOroht. In der Stadt
befand sich eine Gamison von Gikirmis. 1m Jahr 499/1106 rief sie den
Riim-seldschulcischen Herrscher Qilig Arslan wn Entsatz an und for
derte ibn zum Angriff gegen ar-Ruha' auf. Die Gamison l:Iarrans bot
an, ilun die Stadt zu iibergeben. Die Griinde fur dieses Handeln wer
den nicht genannt. Der politische Hintergrund dieses Hilfsgesuches
diirfte in der Expedition Ric;lwans zu suchen sein, ohne daI3 die literari
schen Quellen diese Ereignisse miteinander verkniipfen. Durch Ric;l
wans Expedition war die Gamison in l:Iarran von einem moglichen
Entsatz aus Mosul abgeschnitten. Die Zeit fur eine Eroberung von ar
Ruha' wurde von Qilig Arslan wahrscheinlich als giinstig einge
schatzt, da die Stadt militarisch noch durch die Folgen der Schlacht
am BalIb geschwiicht war. l:Iarran wurde Qilig Arslan iibergeben.

Qilig Arslan ibn Sulaiman ibn Qutulmus, Riim-Seldschuke
in Harran 499/1106
bis 'nach dem 19. Sawwal 500/13. 6. 1107 oder
dem 20. Qii I-Qatda 500/13. 7. 110719~

Die Bevolkerung schopfte nach Ibn al-A!ir nun Hoffnung auf einen
erfolgreichen gihiid und die Erlosung von der standigen Kriegsbedro-

193 Sein Todesdatwn wird unterschiedlieh angegeben. Aufgrund der relativen Abfolge
der Ereignisse am Ijabiir (s. S. 204) ist das Jahr SOO!l 106-7 das riehtige. Vg!. Ibn al-Az
raq, TiiIi\}, ed. 'Awa<.!, 273 und Anm. 3 (499 h.).

194 Vg!. Einnahme MayyiiIariqins naeh dem Tode von Ouqaq; Ibn al-Azraq, TiiIi\}, ed.
'Awa<:!, 272; Sib! ibn al-Gauzi, Mlr'at, ed. Giimidi, 442, 444-446 (naeh Ibn al-Azraq).

19~ Oatwn der Schlacht am Ijabiir siehe S. 204f. Db danach die Turkmenen Qilig Ars
lans abzogen oder was danaeh in .I:Iarran geschah, ist nieht bekannt.
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hung. Qilig ArsHin griff ar-Ruha' an. Jedoch war er schon nach eini
gen Tagen durch Krankheit gezwungen, sich nach Malatya zuriickzu
ziehen. In J:larran hinterliel3 er nur eine Besatzung (~~abuhu). Erst
die nachste Kriegssaison ennoglichte ihm ein erneutes Eingreifen. 196

VI.5. Der Mosuler Gouverneur Giiwli $aqiiwuh
und die Expedition Qilig Arsians nach Mosul

~achdem im Jahr 498/1104 M~arnmad Tapar den ersten Versuch zur
Konsolidierung der GazIra abgebrochen hatte, begann er im Jahr 500/
1106 erneut mit Vorbereitungen, den Westen seines Reiches seiner
Autoritat zu unterwerfen. 197 Gikinnis war in Ungnade gefallen, Ibn al
A!Ir zufolge, weil er seinen Verpflichtungen beziiglich des Heeres
dienstes (bidma) und der Geldabgabe (~am/ ai-mal) im Jahr zuvor
nicht nachgekommen war. M~ammad Tapar reagierte mit der Einset
zung eines neuen Gouverneurs in der Mosuler Provinz. Der folgende
Machtkampf zwischen Gikinnis und dem designierten Gouverneur
GawlI destabilisierte die Diyar Rabj<a und gab Qilig Arslan die Gele
genheit zurn Angri ff auf Mosul selbst.

GawlI ~aqawuhl98 (gest. 510/1116-7)199 war Gouverneur von Ijiizi
stan und Fars gewesen und hatte dort mit harter Hand gegen die Be
volkerung das Gebiet mit Befestigungen tiberzogen. Er hatte als Ge
folgsmann von Barkyaruq lange der Herrschaft M~arnmad Tapars
widerstanden, bis er schliel3lich doch in dessen Dienste trat. M~am
mad Tapar tibertrug Gawlj die Provinzen Mosul, die Diyar Bakr und
die gesamte GazIra, vennutlich wahrend seines Aufenthaltes in I~fa

han im M~arram 500/Sept.-Okt. 1106. Mit der Ernennung war die
Aufgabe verbunden, Gikinnis aus Mosul zu vertreiben und den An
spriichen der Artuqiden und der Seldschuken auf die GazIra milita
risch zu begegnen.

Gawll marschierte von Bagdad am 1. Rabj< I 500/31. 10. 1106 ab
tiber Bawazjg und Irbil in Richtung Mosul. In der Niihe von Irbil
wurde GikinniS geschlagen und gefangengenommen. Die Reste von

196 Riim-seldschukische Besetzung Ifamins: Ibn al-A~ir, Karnil X, 286f.; Ibn al
Qalanisi, Vail, ed. zakkar, 242; iibers. Gibb, 73f.; Sib~ ibn al-Cauzi, Mir'at, ed. Garnidi,
461; 'A~imI, TarilJ, ed. za'riir, 362, unter falschem Jahr und falscher Reihenfolge der Er
eignisse; Matthiius, iibers. Dostourian, 199.

197 QueHen siehe Anm. 203.
198 Vokalisierung bei Ibn Saddad, A'laq Ill, 77. Es handelt sich wahrscheinlich urn

eine hypocoristische Form, die auf ,,6" endet, ~aqa6 ausgesprochen, vgl. Noldeke (1888).
199 Zur Person: Ibn al-A!Jr, Karnil X, 361-365. Siehe auch zur Beziehung zu Bark

yiirilq Bundari, Tawan1!, 260.
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Gikirmi§s Truppen zogen sich nach Mosul zuriick, urn die Stadt in
Yerteidigungsbereitschaft zu setzen. Zusammen mit der Stadtbevolke
rung baten sie ~adaqa ibn Mazyad, Aqsunqur al-Bursuq! und Qilig
Arslan urn Entsatz und riefen damit gleichzeitig zum Aufstand gegen
M~ammad Tapar auf. Gawl1 belagerte Mosu1. Qilig Arslan, der sich
wahrscheinlich noch in der Region Malatya befand, riickte nach
Nas!bm vor, iiberwinterte dort und sammelte sein Heer. Wahrend der
Beiagerung von Mosul erhielt Gawl1 Nachricht iiber den Zug Qilig
Arslans nach Na~!b1n. Gawl1 hob die Belagerung von Mosul auf und
zog seinerseits nach Singar, wo er iiberwinterte.200 In seinem Lager bei
Singar sammelten sich Ilgaz! ibn Artuq und einige Teile der ehemali
gen Truppen von Gikirmi§. Auch erreichten Gawl! dort Briefe von
Ri<;iwan aus Aleppo, der ihn seinerseits urn Unterstiitzung im Krieg
gegen die Kreuzfahrer in Syrien bat. 1m Friihjahr, am 25. Ragab 500/
22.3. 1107, gelang es Qilig Arslan, in die Stadt Mosul einzuziehen. Er
setzte das Freitagsgebet fur M~ammad Tapar ab und lieB seinen ei
genen Namen als Herrschaftsbeweis dem des Kalifen folgen. Es ist
anzunehmen, daB die prestigetrachtige Eroberung der Hauptstadt der
Westprovinz die Anerkennung von Qilig Arslans Oberhoheit in der
Gazrra fOrderte. Yom Gou.vemeur von ar-RaJ:tba ist bekannt, daB er
Qilig Arslan in der butba nannte. Jedoch wurde der Erfolg Qilig
Arslans von vielen Amrren der Region auch als Bedrohung ihrer eige
nen Machtposition empfunden.

1m Ragab 500IFeb.-Marz 1107 zog Gawl1 von Singar nach ar-RaJ:!
ba. Erst nach langerer Belagerung gelang ibm die Einnahme der
Stadt.201 Noch vor der Eroberung derselben traf im Lager Gawl1s auch
Ri<;iwan ein. Ri<;iwan war seinerseits von Gawl1 urn militarischen Bei
stand gegen den Riim-Seldschuken angerufen worden. Am 24. Rama
<;ian 500/19. 5. 1107 nahm Gawl! die Stadt ar-RaJ:tba ein. Qilig Arslan
verlieB Mosul, urn Gawl! anzugreifen. Wahrscheinlich am Donners
tag, dem 19. Sawwal 500/13. 6. 1107202 , nach Ibn al-Qalanis!, oder am

200 Wahrscheinlich hing die Wahl des Winterlagers mit den Versorgungsmoglichkei
ten des Restheeres zusammen, das nach der iiblichen Auflosung des Gesamtheeres im
Herbst iibrig gebJieben war.

201 In der Stadt herrschte der letzte Gouverneur Duqaqs, M~ammad ibn as-Sabbaq
as-Saibani, ein Angehoriger der lokalen Banii Saiban. Er erkannte eine Zeitlang auch
Qilig ArsJan in der Freitagspredigt an.

202 Ibn al-Qalanisi, pail, ed. Arnedroz, 157; ed. Zakkiir, 252; Sib~ ibn al-Gauzi, Mir'iit,
ed. Haidarabad VIII, 17£.; ed. Gamidi. 479 (nach Ibn al-Qalanisi), gibt als Datum der
SchJacht zwar den Donnerstag, den 9. Sawwal, an, aber dieser Tag war tatsiichlich ein
Montag. Aufgrund der Zusatzangabe des Donnerstag ist der 19. Sawwiil als Tag fur die
Schlacht wahrscheinlicher.
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20. I)ii I-Qa<da 500/13. 7. 1107, nach Ibn al-MIr, wurden Qilig Ars
Hills Truppen am ijabt1r in der Nahe von ar-R~ba vemichtend ge
schlagen. Qilig Arslan selbst ertrank im tJabiir. Gawll konnte nun oh
ne Widerstand Mosul und kwz darauf GazIrat Ibn <Umar von den Leu
ten des Gikirrni§ einnehmen. Nach Ibn al-Qalanisl zog sich Ri<;iwan
aus Furcht vor Gawn nach Aleppo zuriick. Ilgiizi wurde gefangenge
nommen und gegen Geld1eistungen, die Gawn fUr Soldzahlungen
brauchte, freigelassen. Damit war nicht nur formal, sondem auch fak
tisch die Oberhoheit von Mul),ammad Tapar iiber die Hauptstadt des
Westens seines Reiches hergestellt. Auch waren die Bestrebungen der
inzwischen machtig gewordenen anatolischen Seldschuken, sich die
Gazira anzueignen und auf die Geschehnisse im Zentralreich EinfluB
zu nehmen, eingediimmt worden.203 Wer zu dieser Zeit die Oberhoheit
iiber l:Iarran hatte, Gawn ~aqawuh oder eine Riim-seldschukische
Gamison, ist aufgrund der Quellenlage nicht zu kliiren.204

Gawli ~aqawuh Oberherrschaft in J:larran
oder eine Riirn-seldschukische Gamison?
nach dem 19. SawwaI500/13.6.1107 oder 20. Oii I-Qa<dal13. 7.1107
bis nach ~afar 502/Sept.-Okt. 1108

Vl.6. Die Rebellion' von Giiwli $aqiiwuh

Die Rebellion des Gawll ~aqawuh bildete fUr die Kriegssaison 501
2/1108 den Hohepunkt.205 Sie ist das Ergebnis der seit vier Jahren ver
folgten, aber letztlich gescheiterten Strategie Mul),ammad Tapars zur
Konsolidierung des seldschukischen Westens. Es kam zu einem Auf-

203 Die Einsetzung Gtiw/is und der Kriegszug gegen Qi/ig Ars/iin: Ibn al-Qalanisi,
pail, ed. Zakkar, 250-254; iibers. Gibb, 75-81 (gibt an, daB (;awli als iq.tii' nur ar-Ra1)ba
und das Euphratgebiet zugesprochen bekarn, hier kann Ibn al-Nir, dem ich hier folge, als
besser informiert gehen); Ibn al-A1ir, Kiimil X, 291-298; 'A~irni, Tiiril.!, ed. ZaM, 362f.
(unter falschem Jahr, namlich 496 h.); Sib! ibn al-(;auzi, Mir'at, ed. Jewell, II; ed. Hai
darabad VIII, 17f.; Giimidi, 477-481; Matthaus, iibers. Dostourian, 199, ist schlecht iiber
die Einzellieiten informiert und verwechselt die Akteure; Michael XV.IX, iibers. Chabot
III, 192-194; Barhebriius, Chronicon, iibers. Budge, 239-241; Aqsara'i, Tagkira, para
phras. I~lltan, 39. Nicholson (1940) 170f.

204 Eine Oberhoheit von (;awli ~aqawuh iiber l:Iarran ist in den Quellen nicht erwahnt.
Sie ware moglich, wenn die Riim-Seldschuken nach der Niederlage von Qilig Arsliin die
ganzen Diyar Rabi'a und Diyar Mu4ar geriiumt hallen. Andererseits spricht die Ansied
lung von Truppen (;awlis durch die Kreuzfahrer in Sariig (s. S. 21 I) stall in l:Iarran eher
dafur, daB in l:Iarriin zu dieser Zeit noch eine Riim-seldschukische Garnison lag, oder daI3
die in l:Iarran liegenden Truppen schon die Oberhoheit von Maudiid anerkannten. Eine
dritte, ebenfalls in den Quellen nieht genannte Moglichkeit, besteht darin, daI3 Nairn ad
Din I1gazI sich die Stadt angeeignet hatte und spater nur noch von Maudiid in dieser
Maehtposition bestatigt wurde (s. S. 216).

205 Zu den Quellen siehe Anm. 226.
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stand der Banu Numair in ar-Raqqa, zu militarischen Operationen
Ri<;iwans am mittleren Euphrat, zu Koalitionen zwischen Franken und
Seldschuken und zur Ansiedlung muslimischer Truppen in der Graf
schaft Edessa. Erst am Ende der Kriegssaison begann sich die Region
emeut politisch zu stabilisieren.

Die militarische Lage im paHistinensisch-syrischen Kiistenstreifen
und die Belagerung von Tarabulus/Tripolis wurde fur die autonomen
seldschukischen Fiirstentiimer Syriens zu einem immer grol3eren Pro
blem. Die Belagerung beriihrte auch das Prestige des Sultans Mu~am
mad Tapar als dem machtigsten Herrscher der islamischen Welt. Ende
Rabl< II 501INov.-Dez. 1107 kam er wieder nach Bagdad in seine
Winterresidenz. Das militarische Ziel der nachsten Kriegssaison war
es, die fortdauemde Rebellion des ~adaqa ibn Mazyad im Siidirak
endgiiltig niederzuschlagen und die Reichsautoritat wieder herzustel
len.206 1m Rama<;ian 50l/April-Mai 1108 erreichte eine Delegation aus
Damaskus M~arnmad Tapar in Bagdad. Sie wurde von Tag al-Muliik
Burl ibn Tugiagm, dem Sohn des Herrn von Damaskus, und dem Qii<;il
Fa1)r al-Mulk Abu <Ali ibn <Ammar, der seit Jahren die Geschicke des
von den Kreuzfahrem belagerten Tripolis lenkte, angefiihrt. Beide
drangen auf eine seldschukische Entsatzarmee. Doch der Sultan Mu
~ammad Tapar reagierte nur mit Ehrenbezeugungen. Er steHte zwar
Fabr al-Mulk Truppen unter dem AmIr l:Iusain ibn Qutlugtagm zur
Verfiigung, aber diese hatten mehr den Charakter eines militarischen
Geleits fur den Riickweg nach Syrien.207 MuJ:1arnmad Tapar setzte an
dere militarische Prioritaten.2°8

Gleichzeitig riistete MuJ:1arnmad Tapar eine Armee zur Vertreibung
von GawH und zur Einnahme von Mosul unter der Fiihrung von Saraf
ad-Dm Maudud ibn Altiintagm (gest. 507/1113)209 aus. Ibn al-MIr gibt

206 Ibn al-Qaliinisi, Oail, ed. Zakkiir, 256; Sib~ ibn al-(;auzi, Mir'iit, ed. Jewett, IS; ed.
Haidarabad VIII, 23; ed. Giimidi, 501f.; Ibn al-Mir, Kamil X, 306-314; Ibn al-Fun"it,
Tani] I, 9-28 (6r-15v).

207 Ibn ai-AlIT, Kamil X, 317, nennt zwar keine Mannschaftsstiirke. Die Beurteilung
dieser Abteilung beruht einerseits auf dern militiirischen Aufwand fUr die Belagerung von
Mosul und andererseits auf der Tatsache, daB der Amir l::Iusain ibn Atabak Qutlugtagrn
nie in Syrien ankarn, sondem sich spater als Verrnittler im Konflikt zwischen (;awli,
Maudiid und dern Sultan einschaltete und bei ar-Raqqa umkehrte. Andererseits hatte die
Expedition nach Mosul den Charakter eines reichsseldschukischen Feldzuges.

208 Delegation des Ibn 'Ammiir nach Bagdad: Ibn al-Qaliinisi, !?ail, ed. Zakkiir, 257f.;
iibers. Gibb, 83-86; Sib~ ibn al-(;auzi, Mir'at, ed. Giimidi, 494; Ibn al-A!ir, Kamil X, 315
317; Ibn al-Furat, Tiiril) I, 5-8 (4r-5v).

209 Zur Person: Finks (1953) Darstellung von Maudiid als VorJiiufer von Niir ad-Din
Mal,uniid und Saladin erscheint iibertrieben, da Maudiid als seldschukischer Befehlshaber
im Auftrag von Sultan Mu1:Jamrnad Tapar und nicht aus eigener Macht handelte.
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als Grund fur die Unzufriedenheit des Sultans mit Gawli an, daB er
Aufrufen, sich an den Kampfen gegen $adaqa und die Banii Mazyad
mit Truppen zu beteiligen, nicht Foige geleistet, sondern damber hin
aus $adaqa Unterstiitzung signalisiert hatte.2IO Die Bedeutung, die
Mu~ammad Tapar der Expedition gegen Mosul beimaB, laBt sich an
den Namen der beteiligten ranghohen AmIre ablesen, unter ihnen
Sukman al-Qu~b! (gest. 504/1110-1)211, der Gouverneur von Aserbeid
schan, und Aqsunqur al-Bursuq!, der Militargouverneur des Irak.
Gawl! hatte inzwischen die Stadt Mosul in Verteidigungsbereitschaft
gesetzt. 1m Rama<;lan 501/April-Mai 1108 begann die Belagerung.

GawI! selbst war jedoch mit der Geisel Balduin aus der Stadt ge
£lohen. Die Verteidigung der Stadt hatte er seinen AmIren iiberlassen.
Vergeblich bemiihte sich GawII nun, Nagm ad-Din Iigaz! als Verbiin
deten zu gewinnen.212 GawI! zag iiber Na~IbIn, Dara, Mardin und
Singar durch das Ijabiir-Tal in Richtung ar-R~ba.213 Bei MakasIn im
Ijabiir-Tal entschloB sich GawlI, seinen Trumpf auszuspielen. Er ver
einbarte mit dem Grafen Balduin die Bedingungen fur dessen Freilas
sung: LOsegeld, Freilassung von muslimischen Gefangenen und vor
allem militiirischen Beistand, wann immer er, GawlI, es wiinsche.
Praktisch karn darnit eine muslimisch-frankische Allianz zustande.
Die Summen, die fur das LOsegeld angegeben werden, schwanken
zwischen 30 und 100 tausend DInaren.214 Er sandte Balduin nach Qal
<at Ga<bar zu Salim ibn Malik ibn Badran, der als Treuhander diese
Vereinbarung zusarnrnen mit Joscelyn von Tall Basir, der lange zuvor
freigekornrnen war, umsetzen sollte. GawII selbst zog weiter nach Sii-

210 Ibn al-Mir, Kamil X, 319.
211 Zur Person: Ibn al-'Adim, Zubda II, 159; Ibn al-Azraq, TariI:!, ed. 'Awa~, 277.
212 tJawli versuchte letztlich vcrgeblich vor Na~ibln und Mardin Nagm ad-Dm IIgazi

auf seine Seite zu ziehen. IIgazi halte nach dem Tode seines Bruders Sukman 498/1104-5
dessen FestWlg Kaifii und Mardin im Jahr 50211108-9 eingenommen, und auch Na~ibin

gehorte inzwischen zu seinem Herrschaftsgebiet. IIgazi ging es mehr urn den Ausbau ei
ner eigenen autonomen Herrscbaft in den Diyar Bakr a1s urn cinen Konflikt mit MuJ:1am
mad Tapar. Die Operationen tJawlis sah er als Bedrobung seines Territoriurns an. Vg!.
Hillenbrand (198Ia) 258-260.

213 Die Reihenfolge der Orte wurde von Ibn al-Mir iibemommen. Insbesondere
scheint die Erwahnung von Singar ein Umweg zu sein. Die Reihenfolge wurde hier bei
behalten, da es keine korrigierende ParalleliiberlieferWlg gibt.

214Die Chronik 1234 II, 68-73; iibers. Abouna, 52-54, neont als einzige die genaue
Denomination, ,,mikilii.te", auch wenn der Betrag hier von 60 tausend Dinaren gegeniiber
den Angaben der muslimischen Quellen und von Matthiius (30 tausend) iibertrieben er
schein!. Es handelt sich urn GoJdnomisma aus der RegierWlgszeit Michael VII. (reg.
1071-1078 n.Chr.); Michael XV.x, iibers. Chabot III, 195f. und Barhebriius, Chronicon,
iibers. Budge, 241f. (70.000 Dinare); Albert, Historia X.XXXVII, 648; iibers, Hefele II,
195 (100.000 Dinare). Vg!. S. 385.
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den, urn ar-R~ba einzunehmen. Dort traf er mit den beiden Sohnen
von ~adaqa ibn Mazyad zusarnmen, die nach dem Tad ihres Vaters in
Qal<at Ga<bar Zuflucht gesucht hatten. Sie baten nun ihrerseits Gawli
urn militiirische Unterstiitzung. Eine grolle Menge an beduinischen
Arabem - Matthaus berichtet, vermutlich iibertrieben, von 50.000 
waren mit ihnen aus dem Siidirak gefliichtet. Sie versuchten spater
eine Allianz mit Tankred einzugehen.21S Gawli plante nun gemeinsam
mit den Sohnen von ~adaqa ibn Mazyad einen Feldzug in den Irak.
Jedoch anderte GawU seine Plane aufgrund zweier eintreffender Mel
dungen. Nach ar-Ral:J.ba war der Arnlr des Sultans I~bahbag ~ibawii216

gezogen, der von Mul:J.arnmad Tapar das iq!ii C ar-Ral:J.ba erhalten hatte.
Er riet GawU aufgrund der miliHirischen Stiirke Mul:J.ammad Tapars
ab, in den Irak zu ziehen. Dagegen wies er GawU daraufhin, daf3 Sy
rien weitgehend von Truppen frei sei. Ais zweite Meldung traf ein
Hilfsgesuch des Herrn von Qal<at Ga<bar mit dem Inhalt ein, daf3 die
Banii Nurnair die Stadt ar-Raqqa besetzt hatten. GawlI wendete sich
daraufhin nach Westen, wahrscheinlich urn seine Machtposition ge
geniiber Mul:J.ammad Tapar fur die kommenden Konflikte zu stiirken.

Balduin solI nach Ibn al-MIr, nachdem er vor ar-RuM', das unter
der Oberherrschaft Tankreds stand, abgewiesen worden warm, nach
Antiochia gegangen sein, urn mit Tankred iiber die Riickgabe der
Grafschaft Edessa zu verhandeln. Tankred war jedoch nur bereit, Bal
duin als seinen Lehnsmann in ar-RuM' zu akzeptieren. Joscelyn pliin
derte auf seinem Weg von Qal<at Ga<bar nach Tall BiiSir die Stadt
Manbig, die zurn Herrschaftsbereich von Ri~wan gehorte. Dieses Ver
halten fiihrte kurz darauf zu einer weiteren frankisch-muslirnischen
Koalition. Leute von GawlI, die Joscelyn begleiteten, kritisierten ihn
fur diese Razzia, schritten aber nach Aussage von Ibn al-MIr nicht
ein.218 Bei Tall Basir sarnmelten Balduin und Joscelyn ihre Truppen.

Bevor GawU in die Kampfe in Nordsyrien eingriff, leistete er der
Bitte urn militiirischen Beistand von Salim ibn Malik von Qal<at
Ga<bar Folge. Aufgrund der uniibersichtlichen politischen Lage war es

215 Matthiius, fibers. Dostourian, 202.
216 Die Schlacht bei Tall Basir zeigt, daB sich I~bahba~ ~ibawii spiiter <Jawli anschlo13;

Ibn al-Mir, Kamil X, 326. Der Name wurde wahrscheinlich !jihao ausgesprochen.
217 Eine Abweisung Balduins vor ar-Ruha' fmdet sich nur in den lateinischen Quellen:

Fulcher, Historia II.XXVlII, 479; fibers. Ryan, 180£.; Wilhelm, Historia XLVIII, ed.
Huygens, 506f.; fibers. Babcock - Krey I, 474. Nach Ibn al-A!ir, Kamil X, 322, ging Bal
duin gleich nach Antiochia. Dies wird aber von Hageruneyer in Fulcher, Historia, 479,
bestritten. Nicholson (1940) I72 jedoch geht davon als Fakturn aus. In jedem Fall wird es
zu Verhandlungen zwischen beiden gekonunen scin.

218 Ibn al-Mir, Kamil X, 322.
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einer Gruppe der Banii Nwnair gelungen, die Stadt ar-Raqqa zu beset
zen. Auch RiQwan von Aleppo hatte die giinstige politisch-militari
sche Situation in den Diyar MUQar ausgenutzt, wn seinen Herrschafts
bereich nach Osten entlang des Euphrats auszuweiten. Bei ~iffm ge
lang es RiQwan durch Zufall, friinkischen Rittem das fur GawlI be
stimmte LOsegeld Balduins abzunehmen. Mit dem gerade erbeuteten
Geld zog er weiter nach ar-Raqqa, befriedete damit die rebellischen
Nwnairiden, brachte sie auf seine Seite und zog ab.219

Danach belagerte GawlI die Stadt ar-Raqqa erfolglos siebzig Tage
lang. Kurz vor Mitte Mul,tarram 502/Ende August 1108220 erreichte ihn
die Delegation von Faljr al-Mulk <Aromar, die sich auf dem Riickweg
von Bagdad nach TripoJis unter militarischer Fiihrung von l:Iusain ibn
Atiibak QutlugtagIn befand (s. S. 206). Mosul war noch immer nieht
von Maudiids Truppen eingenommen worden. l:Iusain versuchte im
Auftrag des Sultans die Rebellion Gawlis durch Verhandlung zu be
enden. GiiwlI erklarte sich bereit, zur BotmaBigkeit zuriickzuk.ehren,
wenn die Truppen des Sultans die Belagerung von Mosul abbrechen
und abziehen wiirden. l:Iusain zog nach Mosul zuriick und befahl den
Abzug der sultanischen Truppen. Alle AmIre auBer Maudiid folgten
der Anordnung. 1m ~afar 502/Sept.-Okt. 1108 nahm Maudiid die Stadt
schliel3lich trotzdem ein. In Bagdad versuchtel:lusain ibn Qutlugtagln
wahrenddessen, den Sultan fur GawlI giinstig zu stimmen. GawlI
selbst zog von ar-Raqqa weiter nach Westen und griffnach Ibn al-A!Ir
am 13. ~afar 502/22. 9. 1108 die Stadt Balis, die einen Euphratiiber
gang kontrollierte, an.221 Die Besatzung RiQwans war bereits geflohen.
RiQwan kOnZentrierte seine Kriifte im Norden auf die Verteidigung
gegen Joscelyn, der in der Region Manbig operierte. Nach fiinftagiger
Belagerung wurde die Stadt Balis von GawlI gewaltsam eingenommen
und gepliindert. Wahrscheinlich wegen ihres Widerstandes wurde eine
Gruppe Notabler gekreuzigt und der Vertreter der Stadt, ein QiiQI, hin
gerichtet.

RiQwan ersuchte von Tankred Hilfe gegen GawlI und Joscelyn.
GawlI seinerseits rief Balduin und Joscelyn wn Beistand an und ver-

219 Zum Aufstand der Banii Numair in ar-Raqqa siehe ooten Absclmitt XI.5.
220 Da Ibn 'Arnrniir Mitte MuJ.1amun 502lEnde Aug. 1108 in Damaskus eintraf, diirfte

die Begegnung kurz zuvor stattgefunden haben; Ibn al-Qalanisi, Vail, ed. Zakkiir, 258.
221 Der Anonymus, Bustan, 116, meldet dagegen als Datum der Eroberung von Balis

den 13. VfI 1-l:Iigga 501/24. 7. 1108. Jedoch das von Ibn al-A!ir angegebene Datum cr
schein! wahrscheinlicher, weiI es sich in die relative Chronologie der Ereignisse fiigt. Das
friihere Datum wiirde cinen Eroberungsversuch von (jawli noch wiihrend seiner Belage
rung von ar-Raqqa voraussetzen. Dafiir gibt es keine weiteren Informationen.
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zichtete auf das restliche LOsegeld. Gawl! zog nach Manbig. Dort traf
er mit Balduin zusammen, als die Nachricht von der Einnahme Mo
suls durch die Truppen MuJ:1ammad Tapars eintraf. Gawn hatte seine
Machtbasis verloren und galt nun endgiiltig als Rebel!. Viele von
GawHs Leuten trennten sich von ihm, darunter Zang! ibn Aqsunqur,
der spiiter eine herausragende Rolle in der Geschichte Syriens und
Nordmesopotamiens einnehrnen solIte.

Bei Tall Basir kam es zur Schlacht zwischen der Koalition von
Gawli, Balduin und Joscelyn auf der einen und Tankred im Bunde mit
Truppen Ri9wans auf der anderen Seite. Tankreds und Ri9wans Trup
pen siegten iiber die Koalition von BaJduin, Joscelyn und GawlL
Gawl! kehrte nach ar-Rahba zuriick. In der Nahe von ar-Rahba sah
Gawl!, daB Truppen Maudiids eine Strafexpedition gegen bed~inische
Araber, wahrscheinlich gegen die Banii Saiban, durchfuhrten. Dadurch
wurde deutlich, wie sehr die Region schon in der Hand Maudiids war.
Gawll entschied sich, die Gnade des Sultans in I~fahan zu suchen.
Joscelyn und Balduin brachten sich nach der Schlacht in Tall Basir in
Sicherheit.222 Zusammen mit dem armenischen Fiirsten Kogh-Vasil
(gest. 506/1112)223 von Kaisiim und Ra<ban224 setzten sie den Kampf
mit Razzien in das Fiirstentum Antiochia fort. Inzwischen hatten der
Patriarch von Antiochia und der Klerus einen Ausgleich zwischen
Tankred und Balduin vermittelt. Nach Ibn al-Mtr gab Tankred die
Stadt ar-Ruha) am 9. ~afar 502/18. 9. 1108 an Balduin zuriick. Dieses
Datum ist jedoch anzuzweifeln und ein spiiterer Zeitpunkt, vielleicht
Ende ~afar, anzunehrnen.m

Durch die Schlacht bei Tall Basir und die Einigung unter den
Kreuzfahrem wurden auch die Machtverhiiltnisse im Fiirstentum ar
RuM) stabilisiert. Balduin setzte iiber den Euphrat und zahlte die
Leute Gawns aus, die mit ihm in die Diyar MU9ar, in das Fiirstentum

222 Naeh Matthaus, i.ibers. Dostourian, 20 I, ging Balduin naeh Rawandiin.
223 Matthaus, ed. und i.ibers. Dulaurier, 102; i.ibers. Dostourian, 211, nennt den 24.

Areg des armenisehen Jahres 561 (Samstag, 12. 10. 1112118. Rabi" II 506). Ibn al·A!ir,
Kiimil X, 351, gibt dagegen als Todesdatum 50811114-5 an.

224 Kaisiim und Ra'ban: Hellenkemper (1976) 67-71; Sinclair (1987-1990) IV, 127f. .
22~ Die Chronologie der Ereignisse baut hauptsiiehlieh auf den Angaben von Ibn al

A!ir auf. Das Datum 9. ~afar wird von Nicholson (1954) 18 ohne weitere Begriindung ak
zeptiert. Es ist aber anzunehmen, daB der Interessensausgleieh zwischen Tankred und
Balduin erst naeh der fur beide Seiten verlustreiehen Schlacht bei Tall Basir zu Stande
kam. Diese wiederum fand naeh der Einnahme von Balis durch (jawli statt, daB heiBt
nach dem 16. ~afar 502125. 9. 1108. Erst bei Manbig erfuhr (jawli von der Einnahme
Mosuls, welche auch im ~afar stattfand. Geht man von der Richtigkeit der Angabe des
~afar aus, so ist nur ein Datum Ende ~afar denkbar. Der Widersprueh in der Chronologie
fiel Nicholson nicht auf, da er das Datum der Belagerung von Balis falsch berechnete.
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ar-Ruha', zogen. Da sich Mosul in der Hand von Maudud befand, war
ihnen moglicherweise die Riickkehr auf Mosuler Gebiet versperrt. Auf
dem Weg liel3 Balduin eine Reihe von Muslimen frei, insbesondere
aus l:Iarran. Die Leute GawlIs wurden in Sarug angesiedelt. Nach dem
Massaker vom Jahr 4941110 I waren in Sarug noch 300 Muslime ver
blieben. GawlIs Leuten war es erJaubt, die Moscheen in der Stadt wie
der herzurichten und den christlichen ra 1S der Stadt fur seine Aposta
sie vom Islam hinzurichten.226

Es ist auffallig, daB die Leute von GawII nicht in das l:Iarraner Ge
biet wechselten, sondem in die Grafschaft Edessa. Wer in l:Iarran zu
dieser Zeit die Gewalt inne hatte, ist unbekannt. Es ist nicht ausge
schlossen, daB sich noch eine Rum-seldschukische Gamison in der
Stadt befand oder daB sich die Gamison fur Maudud erklart hatte.
Auch im Siiden kam es in der Foige zu einer Einigung zwischen Rig
wan und Salim ibn Malik al-<UqailI iiber den Besitz von ar-Raqqa.

Die giinstige Situation der Schwiiche der seldschukischen Fiirsten
tiimer wurde im folgenden Jahr, im armenischen Jahr 558 (Beginn 20.
Ragab 502/23. 2. 1109) nach Matthaus von Edessa zu einer friinki
schen Razzia in das Gebiet von l:Iarran genutzt. Die frankischen Trup
pen wurden von Balduin und Joscelyn angefiihrt und durch Truppen
Kogh-Vasils verstiirkt. Sie verwiisteten das Umland von l:Iarran. Sie
wurden von einer turkmenischen Gamison - unter wessen Befehl sie
stand, wird nicht gesagt - iiberrascht und zogen sich dann zuriick.227

226 Die Rebellion des Giiwlf und die Rilckkehr BaLduins nach ar-RuM' Edessa: Die
Rebellion wird ausfuhrlich bei Ibn al-A!ir behandelt, wiihrend die anderen Quellen nur
Zusatzinfonnationen geben. Ibn al-A!ir, Kamil X, 315-327 (Angabe des Beginns der Be
lagerung durch <:"Jawli am 13. ~afar 502 h.); teiliibers. Gabrieli (1969) 20-23; Ibn al
Qalanisi, Qail, ed. Zakkiir, 256-258; iibers. Gibb, 83-85; Anonymus, Bustan, 116; Ibn al
'Adirn, Zubda II, 153; 'A~imI, Tiirib, ed. Za'riir, 364; Ibn Saddad, A'iaq U2, 398 (Balis),
292 (Qal'at an-Nagrn); 1II, 77f. (ar-Raqqa); Ibn al-Furat, Tiirib I, 8 (5v), 35-50 (19r-26v);
Matthiius, iibers. Dostourian, 20If.; Chronicon 1234 II, 68-73; iibers. Abouna, 52-54
(erscheint in vielen Details iiber die politischen Zusammenhiinge nicht gut infonniert zu
sein); Michael XV.X, XV.XIV, iibers. Chabot 1II, 195f., 215; Barhebraus, Chronicon,
iibers. Budge, 241-243 (beruht auf der Chronik Ibn al-A!irs); Fulcher, Historia II.XXVm,
477-481; iibers. Ryan, 180£.; Albert, Historia XXXXVII-XXXVm, 648f.; iibers. Hefele
II, I95f. (fragmentarischer Bericht, dazu Beaumont; verwechselt <:"JawlJ mit Gikirmis);
Wilhelm, Historia XI.VIlI, ed. Huygens, 506f.; iibers. Babcock - Krey I, 474f. Beaumont
(1928) 128f.; Nicholson (1940) 171-179, 191-206; ders. (1954) 14f.; Fink (1969) 392
394; Hillenbrand (198Ia) 259; Raymond - Paillet (1985) 36 (Eroberung von Balis); Edde
(1986) 109, II If.; Amouroux-Mourad (1988) 65-67; Kohler (1991) 82f. (geht auf das
Verhiiltnis zwischen Ril,iwan und Tankred wiihrend dieses Konfliktes ein), 89 (zurn
Apostaten von Sariig); EI-Azhari (1997) 129.

227 Matthiius, iibers. Dostourian, 202f. Die Datierung ergibt sich aus dem annenischen
Jahr 558 (Beginn 23. 2. 1109) und der Aussage, daB im gleichen Jahr Tripolis von den
Kreuzfahrem erobert wurde. Friinkische Quellen zu dieser Razzia gibt es nichl.
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VII. Reichsseldschukische Initiativen gegen die friinkischen Staaten

VII. I. Uberblick

1m ~afar 502/Sept.-Okt. 1I08 hatte Saraf ad-DIn Maudiid die Stadt
Mosul eingenommen. Die Autoritiit M~ammad Tapars iiber die
Hauptstadt der Westprovinz war damit wiederhergestellt. Gawlls Re
bellion endete irn gleichen Monat durch die Niederlage bei Tall Basir.
Vnd M~ammad Tapar war unangefochtener Herr des Westreiches
und Oberherr des Gesarntreiches. Nun war es fur ibn rnoglich, sich urn
die rnilitarischen Probleme des auI3ersten Westens zu kiimmem. In der
Kriegssaison 503-4/1110 entsandte er das erste groI3e Heer aus dem
Kernreich gegen die frankischen Invasoren. In der Folge veranlaBte er
drei groI3e Feldziige gegen ar-RuM', die frankischen Staaten Syriens
und die syrischen autonomen seldschukischen Fiirstentiimer. Es waren
die ersten Reaktionen des seldschukischen Zentralreiches auf die
frankische Invasion seit der Expedition Karbugas. In der Forschung
wurden diese Feldziige oft als "Gegenkreuzziige" charakterlsiert.228

Jedoch verschleiert diese zu den Kreuzziigen parallele Begriffsbildung
mehr als sie zur Klarung beitragt, da die in den Quellen gihiid (wortI.
Anstrengung urn der Religion willen) genannten Militaraktionen keine
ideologisch motivierte Expansionpolitik zurn Zweck hatten, sondem
es sich urn die Verteidigung des angegriffenen Islamischen Reiches
gegen die europaischen Invasoren handelte.229 Aber auch der anderen
Seite mull widersprochen werden, die jiingst von Carole Hillenbrand
vertreten wurde, daB es sich narnlich nur urn ,,zusammengewiirfelte,
heterogene, kurzlebige Allianzen von rivalisierenden Doudezfursten
und Militarbaronen" handelt.230 Diese Betrachtungsweise HiI3t zu sehr
die originaren rnilitarischen und politischen Interessen des seldschu
kischen Reiches sowie die Problematik seines Militarapparates auI3er
Betracht.

Vrunittelbarer Ausloser dieser Serle von Kriegsziigen war der Fall
von Tripolis. Am Montag, dem 11. .(>ii l-I:ligga 502/12. 7. 1109, wurd~

228 Kohler (1991) 115-119, 54f. faBt den Diskussionsstand urn die "Gegenkreuzziige"
zusammen. Er selbst steht dieser These ablehnend gegeniiber Wld benennt dafiir die
wiehtigsten Argumente. Nieht nur an der westliehen Front, sondern aueh auf der ostliehen
in ZentraJasien bekiimpfte der seldschukische Staat zu dieser Zeit Angreifer, niim1ieh die
Qanibane. Diese Abwehrkriege im Westen hatten nieht die Absieht heilige Stiidte zu er
obern oder den Krieg in das ehristliehe Heimatgebiet hineinzutragen.

229 Vgl. zur gihad-Konzeption zuletzt Hillenbrand (1996) 89-117 Wld bis etwa 539/
1144, der ErobefWlg von Edessa durch Zangi ibn AqSWlqur, Sivan (1968) 23-92.

230 Hillenbrand (1996) 108.
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nach elfjahriger Belagerung die Stadt von Bertram, Sohn des RaimWld
von Toulouse, erobert, der mit erheblicher Verstiirkung aus Europa
gekommen war. Ebenso gingen Gubail Wld Baniyas in rascher Folge
an die Kreuzfahrer verloren.231 Das Eingreifen des Sultans wurde im
mer dring1icher gefordert. Durch die Delegation von Fa1]r a1-Mulk ibn
<AmmiiI' nach Bagdad im Vorjahr war dort die Offentlichkeit in den
Moscheen Wld die Gesellschaft am Hof von der Lage in Syrien gut
Wlterrichtet. MuQammad Tapar hatte zwar den Qae;tI Fa1]r a1-Mulk ibn
<AmmiiI' herausragend geehrt, aber ihm 1etzt1ich eine effektive militii
rische Unterstiitzung versagt (s. S. 206). NWl war Tripolis gefaBen.

MuJ:1ammad Tapar befah1 im Jahr 503-4/1110, 504-5/1111 Wld
508-9/1115 drei groBe Fe1dzUge, an denen bedeutende Verbande aus
verschiedenen Teilen des Reiches Wlter dem Oberbefehl des Gouver
neurs von Mosu1 teilnahmen. Die nordlichen DiyiiI' Mue;tar, das Gebiet
zwischen l:Iarran Wld ar-Ruha" waren wahrend dieser sechs Jahre
ftinfmal eine der Hauptkampfzonen. Dariiber hinaus muBte die Region
jeweils zwei groBe, miteinander verfeindete Heere ernahren. Auch das
Erdbeben des Jahres 508/1114 trug wesentlich zur Zerstonmg des Ge
baudebestandes in der Region bei:

- Der erste Fe1dzug im Jahr 503-4/1110 konzentrierte sich auf ar
Ruhii'. Er scheiterte. In der Fo1ge machten eine Reihe syrischer au
tonomer se1dschukischer Fiirsten ihren Frieden mit den frankisehen
Staaten, wahrscheinlieh, wei! sie an eine effektive Unterstiitzung
aus dem Zentralreich nieht mehr glaubten.

- Der zweite Fe1dzug im Jahr 504-5/1111 mit zwei HeeresabteilWl
gen zie1te auf den syrischen Kriegsschauplatz. Auch er seheiterte,
da die seldschukisehe Armee bei ihren Versuchen, die autonomen
syrischen Fiirsten gewaltsam zu integrieren, zerrieben wurde.

Danach folgten noch in den Saisons 505-6/1112 und 506-7/1113 Raz
zien nach ar-Ruha' Wld naeh Syrien hinein, die beide von Maudiid
geleitet wurden.
- Der dritte Feldzug fand in der Kriegssaison 508-9/1115 statt. Zwei

HeeresabteilWlgen soBten die Kriegsziele der ersten beiden Fe1d
ziige erreichen. Die nordliche Gruppe Wlter dem Gouverneur von
Mosu1, Maudiid, soBte ar-Ruha' angreifen, die siidliche Wlter dem
Gouverneur von Hamagan, Bursuq ibn Bursuq, soUte die se1dsehu-

231 Eroberung von Tripolis: Ibn al-Mir, Kamil X, 333-335; Ibn al-Qalanisl, Vail, ed.
lakkar, 26If., 264f.; iibers. Gibb, 88-91, 93. Gesamtdarstelhmgen bei Fink (1969) 394
399 und Mayer (1980) 68-80.
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kischen Fiirsten in Syrien unter Kontrolle bringen. Auch diese Ini
tiative scheiterte.

VlI.2. Erster Feldzug unter Maudud gegen ar-Ruhii~

Ziel des ersten seldschukischen Angriffs war die Eroberung von ar
Ruha', derjenigen Festungsstadt, die dem Kemland von MuJ:1ammad
Tapar am nachsten gelegen war. Tripolis, dessen Einnahme den An
griff eigentlich ausgelost hatte, und Antiochia, der Ankerstein im fran
kischen Staatensystem, lagen au13erhalb der verfolgten Kriegsziele.
Von der Perspektive des Kernreiches aus lag das Interesse an der Wie
derherstellung der reichsseldschukischen Autoritat in den Oiyar
MU9ar, die in den letzten Jahren dem seldschukischen Reich entglitten
war. Mitausloser diirfte auch die oben erwahnte Razzia der Franken
des Jahres 502/1109 gegen l:Iarran gewesen sein.

Zurn Winter hin, im Rabl( II des Jahres 503/0kt.-Nov. 1109, kehrte
Sultan MuJ:1arnmad Tapar nach Bagdad zuriick.232 Er verkiindete den
Aufruf zum gihiid und verschickte Briefe an die Amrre des Reiches,
diesem Folge zu leisten. Ibn al-Qalanisl berichtet damber am ausfiihr
lichsten: Tugtagln von Oamaskus soBte - so die erste Order - warten,
bis die Reichstruppen Syrien erreichten.233 Seine miJitarische Funktion
wurde wahrscheinlich darin gesehen, frankische Krafte in Syrien zu
binden. Es erscheint aber aufgrund der bisherigen Erfahrungen bei
Angriffen auf ar-Ruha' unwahrscheinlich, daB man damit rechnete,
daB noch in der gleichen Kriegssaison ein seldschukischer Angriff auf
Syrien erfolgen konnte. Tugtagm, der peronlich zu einer Reise nach
Bagdad aufgebrochen war, kehrte nach Oamaskus zuriick und stattete
im oder nach dem Gurnada I 503/Nov.-Dez. ll09 eine Delegation
unter der Fiihrung des ehemaligen Qii91S von Tripolis, F$ al-Mulk
ibn (Ammar, aus, urn den Sultan nochmals iiber die Dringlichkeit des
Eingreifens zu informieren.2J4

MuJ:1arnmad Tapar beauftragte Saraf ad-Om Maudud und Qutb ad
Orn Sukman al-Qutbp33 von Al].liit, den Amrr von Aserbeidschan, AI-.

232 Ankunft Mu~ammad Tapars in Bagdad: Ibn al-Mir, KamiJ X, 335; Sib! ibn al
Gauzi, Mir'at, ed. Jewett, 19; ed. Haidarabad VIII, 31; ed. Gamidi, 518. Nach etwa einem
Monal im Gwnada I 503/Nov.-Ocz. 1\09 kam die Nachricht in Oamaskus von der An
kunft des Sultans in Bagdad an; Riickkehr nach I~fahan im oder vor dem Sommerbeginn
im ~awwal 503/April-Mai 1110; Ibn al-Qaliinisi, pail, ed. Zakkar, 265, 268.

233 Ibn al-Qaliinisi, pail, ed. Zakkar, 265.
234 Ibn al-Qalanisi, pail, ed. Zakkar, 265f.
m Matthiius, iibers. Oostourian, 204f. (falschlich: Sulairnan, Amir des Ostens).
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menien und MayyaIariqIn236, den gihiJd gegen die Franken anzufiih
reno Oer Truppenaufmarsch fand in der Gazirat Bani Numair statt237,

womit die Ebene von l:Iarran gemeint ist. Nagm ad-DIn Ilgaz'i ibn Ar
tuq von MardIn und Na~'ibIn stieB mit einer groBen Anzahl an Turk
menen zu ihnen. Oa sich Ilgaz'i friih genug gegen den Rebellen Gawl'i
gestellt hatte, suchte er moglicherweise mit seiner Heerfolge eine An
naherung an M~ammad Tapar und eine Anerkennung seines Besitz
standes zu erreichen.238 Ric;lwan von Aleppo blieb fern, da er in der
Region von Antiochia operierte und im Vertrauen auf die Starke der
seldschukischen AImee gegen bestehende Vertrage mit Antiochia ver
stieB.239 Ar-Ruha' sollte blockiert werden, bis die Stadt den Eroberem
zufiel. In der zweiten Dekade des Sawwal 503/3. bis 12. Mai 1110
wurde der Belagerungsring geschlossen. Oa die Emte noch bevor
stand, wurden die Lebensmittelvorrate in der Stadt knapp. Sukman al
Qu~b'i verwiistete und pliinderte Matthaus von Edessa zufolge die Re
gion.

Die Belagerung ar-Ruha's einigte die noch zwei Jahre zuvor zer
strittenen Kreuzfahrerfiirsten. Joscelyn von Tall Basir war im Sawwal/
Mai oder kurz davor nach Beirut gezogen, das zu dieser Zeit von Bal
duin von Jerusalem belagert wurde. Er versuchte erfolgreich, die an
deren christlichen Fiirsten zum Entsatz von ar-Ruha' zu bewegen.
Nach der Eroberung von Beirut und nach dem Pfrngstfest, Sonntag,
dem 8. 1)11 I-Qa<da 503/29. Mai 1110240, marschierten Bertram von
Tripolis und Balduin von Jerusalem mit ihren Truppen in Richtung ar
Ruha'. Nach den muslimischen Quellen schreckten die nordsyrischen
Entsatztruppen der Franken vor der Uberquerung des Euphrat zuriick,
da die muslimischen Truppen die Wege jenseits des Euphrats kontrol
lierten. TugmgIn marschierte unterdessen von Oamaskus iiber Salam
ya heran. Bei Qal<at Ga<bar und ar-Raqqa setzte er iiber den Euphrat.

Oer Plan auf seldschukischer Seite war nach Ibn al-Qalanis'i, das
Kreuzfahrerheer zur Uberquerung des Euphrats zu bewegen, es einzu
kesseln und in einer Feldschlacht zu vemichten. AuBerdem wollte

236 Einnalune von Mayyafiiriqin im ~awwal des Jahres 502JMai-Juni 1109 dUTCh Qu!b
ad-Din Sukman: Ibn al-A1ir, Kamil X, 330f.; Ibn al-Qalanisi, Vail, ed. Zakkar, 263; iibers.
Gibb, 91; Ibn al-Azraq, TanI), ed. 'Awa~, 275; Sib! ibn al-Gauzi, Mir'at, ed. Garrodi, 519.

237 Ibn al-Qalanisi, Vail, ed. Zakkar, 270.
238 Zu den Motiven von 'ilgazi, die ihn zur Teilnalune an dem Feldzug Maudiids be

wegt haben m6gen, vgl. Hillenbrand (I 981a) 260f.
239 Siehe unten Anrn. 245.
240 Albert, Historia XI.XVllI. 671, iibers. Hefele II, 224, gibt an, daB Balduin noch das

Pfingstfest in Jerusalem feierte.
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man auf die Verstiirkung durch Tugmgms Truppen, die durch das Ba
nI]-Tal zogen, warten.241 Ende l)ii 1-l:Iigga 503IMitte Juli 1110 tiiusch
te das seldschukische Heer einen Riickzug von ar-Ruha' nach l:Iarran
vor.242 Zuvor schon hatte Maudiid die Herrschaft in l:Iarran an Nagm
ad-Din IlgazI iibergeben, der damit seinen eigenen Herrschaftsbereich
nach Westen ausdehnen kOIIDte.243

Die Herrschaftshierarchie fur J:larran stellte sich nun wie folgt dar:
Saraf ad-Daula Maudiid, Gouverneur von Mosul
Oberherrschaft tiber Harran
vennutlich nach dem ·Mu~arram 502/Aug.-Sept. 1108
bis zum letzten Freitag des Rabie 11 507/10. II. 1113

Nagm ad-Din Ilgiizi ibn Artuq von Mardin
als muq!a 'von J:larran
von Sawwal - Oii I-J:liMa 503/Mai-Juli 1110
bis Oii I-J:Iigga 508/April-Mai IllS

Maudiid
Gouverneur und Unter-muq!a 'J:Iarrans von Seiten Ilgiizis (s. S. 226)
vor Oii I-J:Iigga 508/April-Mai IllS
bis Oii I-J:Iigga 508/April-Mai IllS

Auch nach Albert von Aachen zogen sich die muslimischen Truppen
beim Herannahmen Balduins von Jerusalem von ar-Ruha' zuriick.
Balduin von Ie Bourg zag dem Konig von Jerusalem mit seinen Rit
tern entgegen, urn die Truppen zu vereinigen und ibm von der auBer
ordentlichen GroBe des seldschukischen Heeres zu berichten. Auf der
westlichen Euphratseite vereinigten sich die frli.nkischen Heere, ein
schlieBlich der Truppen Tankreds, die von Antiochia herangezogen
waren. Nach Fulcher von Chartres und Albert von Aachen versuchte
die vereinigte Armee auf der ostlichen Euphratseite einige Tage lang
die seldschukischen Truppen zur FeldschJacht zu stellen. Diese
tiiuschten jedoch ihre Auflosung und Riickzug vor. In der Zwischen
zeit war es Balduin moglich, die Stadt ar-Ruha' besser auf eine Bela
gerung vorzubereiten und die Speicher aufzufiillen. Da es zu keiner

241 Ibn aI-Qalanisi, Pail, ed. Zakkar 271.
242 Matthiius, iibers. Dostourian, 204, berichtet summarisch von einer Blockade von

iiber hundert Tagen.
243 Ibn al-Qalanisi, gail, ed. zakkar, 271. An dieser Stelle ist ein Irrtwn Moutons

(1994) 240 aufzukJaren, der angibt, daB Sams aI-ijaw~, der Herr von Rafaniya und
spater von l:Iamah, auch die Herrschaft von l:Iarran innchatte. Keine der von Mouton an
gegebenen Quellen belegt dies. Sams aI-tlaw~ war jedoch bei den Truppen Tugtagins,
die iiber Qal'at <ia'bar und ar-Raqqa in das Balil]-TaI zogen; Ibn aI-Qalanisi, pail, ed.
zakkar, 271.
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Feldschlacht kam und Spannungen im christlichen Lager herrschten,
entschieden sich Konig Balduin von Jerusalem und Tankred, den
Riickmarsch anzutreten. Ais schon ein Teil ihrer Truppen den Euphrat
durchquert hatte, wahrscheinlich nordlich von Qal(at an-Nagm, nach
Matthaus moglicherweise bei al-BIra oder Surnaisa!, griffen die seld
schukischen Truppen das abziehende frankische Heer an, besiegten es
und begannen zu pliindem, was sie konnten. Den frankischen FUhrem
gelang noch die Flucht. Die seldschukischen Truppen setzten die Ver
folgung iiber den Euphrat nieht fort, sondem sie zogen nach ar-RuM'
zuriick, urn dort die Belagerung wieder aufzunehmen. TugtagIn mar
schierte ebenfalls nach Damaskus zuriick, da er einen Gegenangriff
der Franken auf sein Territoriurn befiirchtete. Er lieB aber Truppen fiir
die weitere Belagerung in den Diyar Mu<;lar zuriick. Balduin von Ie
Bourg versuchte von ar-RuM' aus einen Angriff, wurde aber von den
seldschukischen Truppen vemichtend geschlagen; damit war er selbst
von ar-RuM' abgeschnitten. Nachdem Tankred und Balduin von Jeru
salem von dieser emeuten Niederlage Balduin von Ie Bourgs vemah
men, schickten sie ibm - Albert von Aachen zufolge - Entsatztruppen
iiber den Euphrat auf die Ostseite, urn ibm bis nach ar-RuM' zuriick
Geleit zu geben.244

1m Herbst wurde die Versorgungslage der seldschukischen Arrnee
im Raurn ar-RuM' kritisch. Man belieB es bei einer Abteilung in J:lar
ran, die ar-Ruhli' weiter von Entsatz abschneiden sollte. Alte Ausein
andersetzungen zwischen Nagm ad-Din Ilglizi und Sukman al-Qu!bi
fiihrten zum Abmarsch Ilglizis von J:larran nach Mardin. Praktisch war
der Feldzug damit abgebrochen.

Das Scheitem des aus dem seldschukischen Kernreieh erfolgten
Angriffs ist in seiner Wirkung ambivalent. Zurn einen machte dies den
Franken deutlich, daB das seldschukische Reich erhebliche Ressour
cen mobilisieren konnte, zum anderen zeigte dies den seldschukischen
Fiirsten Syriens, daB das Zentralreich nicht in der Lage oder Willens
war, die Kreuzfahrer wirkungsvoll zu bekampfen. In der Folge kam es

244 Nach Matthiius kamen einige friinkische Truppen bis ar-Ruha' durch und griffen
die Festwlg Senaw an. Sie wurde von einem muslimischen AmIr beherrscht und lag ver
mutlich nordiistlich von ar-Ruha'. Diese von Matthiius, iibers. Dostourian, 205, genanntc
Festung Senaw wird ein zweites Mal bei dem zweiten Heerzug von MaudfJd zwischen
Tall Gauran und (;ulman erwahnt; Matthaus, iibers. Dostourian, 207. Vgl. Honigmann
(1935) 139f. Anm. 9, und Karle Syria Byzantina, C. Annum 1050. Dostourian gibt zwar
an, daB die Festung nordwestlich von ar-Ruha' lage, docb das Itinerar von MaudfJds
zweiten Feldzug weist aufeine andere Lokalisierung, s. Abschnitt VII.3., S. 220.
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zum Friedensvertrag von AWib, den Ri<;lwan mit Tankred abschloB,245
sowie zu einer Reihe weiterer Waffenstillstandsabkommen verschie
dener Amlre in Syrien mit den Franken. Ober strittige Gebiete wurden
Steuerertragsteilungen (mun~afa) vereinbart. Ebenfalls kam es zu
Waffenstillstandsvertragen mit den AmIren von Tyros, Saizar und J:la
mall. 1m ~afar 504/Aug.-Sept. 1110 schloB Tugmgln einen Teilungs
vertrag mit dem Konig von Jerusalem tiber die Biqal-Ebene ab.246

2452um Friede1lSabkommen zwischen Aleppo und Antiochia: 1m Vertrauen auf die
Starke der seldschukischen Armee vor ar-RuM' verstieB Ri<:lwiin gegen den faktischen
Waffenstillstand, der seit 496/1103 zwischen Aleppo und Antiochia bestand, und fiihrte
Razzien im Raum Antiochia durch. Nach dem Vertrag von 496/1103 hatte Ri<:lwan 7.000
Dinare und 10 pferde zu leisten; Ibn al-'Adim, Zubda II, 147f.; Kohler (1991) 8Of. Au
Berdem verstiel3 Ri<,lwiin gegen einen kurz zuvor geschlossenen Pakt auf gegenseitige
WafTenhilfe gegen Balduin und Gawli (al-ittifiiq 'alii man 'ihf; Ibn al-A!ir, Kamil X, 325).
Nach dem faktischen Scheitem des reichsseldschukischen Feldzuges von 503-4/1110
griff Tankred als Vergeltung das Gebiet von Aleppo an und belagerte die Stadt A!iirib.
A!iirib wurde im Gumada II 504/Dez. IIIO-Jan. 1111 an Tankred iibergeben und in ei
nem emeuten Friedensvertrag verpflichtete sich Ri<:lwan - nach Ibn al-Qaliinisi und Ibn al
'Adim - zu jiihrlichen Tributleistungen in Hohe von 20.000 Dinaren und 10 Pferden, nach
Ibn al-Mir zu 32.000 Dinar und zur Lieferung von Pferden und Tuchen (min al-buyiil
wa!-!iyiib). Ibn Abi Tayyi' berichtet in der Chronik Ibn al-Furats an drei Stellen von dem
Abkommen, einmal werden 10.000 Dinar, ein weiteres Mal 20.000 Dinar, 10 Pferde und
40 Gefangene sowie beim dritten Mal 30.000 Dinar genannt. Zum Abkommen zwischen
Antiochia und Aleppo: Ibn al-Qalanisi, pail, ed. zakkar, 273; iibers. Gibb, 106; Ibn al
'Adim, Zubda II, 155-157; Ibn al-Mir, Kamil X, 338; Ibn al-Furat, TanO I, 77 (4Or), 80
(41 v), 89 (46r). Zur spateren Wirkung: Ibn al-Qaliinisi, pail, ed. zakkar, 293; iibers.
Gibb, 132, belegt die zahlung cler 20.000 Dinar auch im Jahr 506/1112-3. Ri<:lwans Sohn
und Nachfolger Alp Arsliin zahlte im Jahr 508/1114-5; Ibn al-'Adim, Zubda II, 169.
Zahlung im Jahr 51111117-8; Ibn al-'Adim, Zubda II, 179; Matthaus, iibers. Dostourian,
206; Michael XV.XIV, iibers. Chabot III, 216; Barhebriius, Chronicon, iibers. Budge,
244. Vg\. zu den Vertriigen zwischen Aleppo und Antiochia Kohler (1991) 79-85.

246 Der eWe Feldzug des Maudud und die Ereignisse der Jahre 502 bis 504/1109 bis
1110: Ibn al-Mir, Kamil X, 330-339 (338f. AufziihIung der Friedensvertriige), 340-341
(unter dem Jahr 505 h. berichtet Ibn al-Mir den Angriff Maudiids des Jahres 503/1110);
Sib! ibn al-Gauz!, Mir'at, ed. Jewett, 19; ed. Haidarabad VIII, 3If.; ed. Gamidi, 521-527;
Ibn al-Qaliinisi, !)ail, ed. zakkar, 265f., 268, 270-273; iibers. Gibb, 101-106; Ibn al-Furat.
TiinO I, 76-80 (39v-4Iv) folgt Ibn al-Qaliinisi; Ibn al-'Adim, Zubda II, 152-158;
Matthaus, iibers. Dostourian, 202-206; Michael XV.X, iibers. Chabot III, 196; Michael
XV.XIV, iibers. Chabot III, 216 (AufziihIung der Friedensvertriige); Barhebriius, Chroni
con, iibers. Budge, 244 (AufziihIung der Friedensvertriige); Fulcher, Historia ILXLIII,
537-543 (ausfUhrlicher Kommentar der Ziige Tankreds und Balduins I.); iibers. Ryan:
197-199; Albert, Historia XLXVI-XXV, 670-675; iibers. Hefele II, 222-230 nennt die
fiihrenden Amire des Feldzuges Armigaldus (Amir Qu.tb ad-Din Sukrnan?; Beaumont
schlagt die Identifizierung mit AJ:unadil vor, dieser wird jedoch erst beirn zweiten Feldzug
erwahnt), Armigazi (Amir Ilgazi) und Samarga (Saraf ad-Din Maudud?; Beaumont
schlagt die Identifizierung mit Sukrniin vorl; Wilhelm, Historia XLVII, ed. Huygens,
505f.; iibers. Babcock - Krey I, 472-474 (plaziert diesen Feldzug in die Zeit vor der Frei
lassung von Balduin von Ie Bourg). Kugler (1885) 373-377; Beaumont (1928) 130-134;
Crawford (1955) 49; Edde (1986) 113; Amouroux-Mourad (1988) 67-69; Kohler (1991)
83, 115f.; Mouton (1994) 69f. (Vertrag zwischen Damaskus und Jerusalem).



ZWISCHEN SELDSCHUKEN UND KREUZFAHRERN 219

VII.3. Zweiter Feldzug unter Maudud gegen Syrien

Die Niederlage vor ar-Ruha' und die neuen Eroberungen der Kreuz
fahrer in Nordsyrien und in PaHistina verstiirkten auf Mu4arnrnad
Tapar den Druck zu handeln. 1m Gurnada I 504/Noy.-Dez. 1110 war
er von Hamagan zu seiner Winterresidenz nach Bagdad zuriickge
kehrt. Dort erregte eine Gruppe von Leuten unter der Fiihrung eines
prominenten Aleppiner Prophetennachkommen Aufmerksarnkeit. Am
ersten Freitag im Sacban 504/17. 2. III }247 stiinnten sie die Sultans
moschee (gami C as-sultan) in Bagdad, zerstorten den Minbar, die Ge
betskanzel und riefen das Yolk zum gihad auf.248 Am folgenden Frei
tag wiederholten sie ihren Protest mit einem Stunn auf die Moschee
des Kalifenpalastes (gami C al-balifa). Ende des Jahres 504/Juni-Juli
IIII schickte Mu4ammad Tapar seinen Sohn aI-Malik Mas<u.d zu
sammen mit Maudud nach Mosul, urn den nachsten gihad vorzube
reiten.249 Zwei Heeresabteilungen wurden aufgestellt: eine unter Mau
dud und eine zweite unter Bursuq ibn Bursuq (gest. 510/1116)2jo.
Letzterer war AmIr yon Hamagan und einer der machtigsten Militiirs
des Seldschukenreiches. Der Angriff galt diesmal nicht ar-Ruha', son
dem hatte zwei Ziele: zurn einen solIte er die autonomen seldschu
kischen Fiirsten Syriens der Reichsautoritat unterstellen und zweitens
die syrischen Kreuzfahrerstaaten bekiimpfen. Die fehlende Zielhierar
chie und die sich daraus ergebenen Zielkonflikte waren die Ursache
des emeuten Scheitems.

1m Sommer 504-5/l111 wurde die Ebene von Harran Aufmarsch
platz seldschukischer Truppen. Oberbefehishaber war Maudud von
Mosul. Er kam zusammen mit aI-Malik Mascud, dem Sohn Mu4am
mad Tapars. In ihrer Begleitung waren kurdischen Verbande unter
Alpnadll ibn Ibrahim aI-Kurd! (gest. Mu~arram 509/Mai-Juni

247 Datum bei Ibn aI-Qalanisl, Vail, ed. Zakkiir, 276; iibers. Gibb, III.
2480ffenbar war dieser VorstoB Aleppiner Notabler von der Politik Ri<:iwans unab

hiingig, denn Ri<:iwan wird irn Zusammenhang des Berichtes iiber diese Vorkommnisse
nicht erwiihnt. AuBerdem gehOrte es zur Strategie Ri<:iwans, sich moglichst von der
Reichspolitik fernzuhalten.

249 Ereignisse in Bagdad: Ibn al-Qalanisl, Vail, ed. Zakkiir, 276f.; iibers. Gibb, 110
112; iibers. Gabrieli (1969) 28f.; Ibn al-A!lr, Kiirnil X, 339; Ibn al-'Adim, Zubda II, 154
157; Ibn al-<iauzI, Munta~m, ed. 'A!<i XVII, 120, 123; Sib! ibn al-<iauzI, Mir'at, ed. Je
wett, 21; ed. Haidarabad VIII, 34; cd. Giirnidi, 536; Barhebriius, Chronicon, iibers. Budge,
244. Vg\. Gibb (1933-5) 750; Crawford (1955) 5If.; Crawford (1960) 141; EI-Azhari
(1997) 131.

2jO Zur Person: Ibn al-A!ir, Kiimil X, 358. 'A~irnl, Tiin1!, ed. la'n1r, 367 (gest. in oder
nach 509 h.). Sein herausgehobener Rang ist auch durch die Miinzpriigung irn eigenen
Namen in Hamagan deutlich, vg!. Album (1998) 86.
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1115)251, dem AmIr von Maraga, und Truppen aus den Diyar Bakr un
ter Nagm ad-DIn IlgazI. Andere AmIre schlossen sich ebenfalls an.
Die Mardlner Truppen standen aufgrund des Konfliktes des vorange
gangenen Jahres nieht unter IlgazIs Befehl, sondern unter dem seines
Sohnes Ayaz. Maudiid zog von Norden in die Ebene von l:Iarran. Ibn
al-Qalanisl beriehtet von den Stationen seines Marsehes: ~abal}tan,

das er naeh Barhebraus aueh eroberte, und Tall Qurad, bevor er vor ar
Ruha' ankam; Matthaus neont Tall Gauran (annen. T'lkuran) im n6rd
lichen Ijabiir-Tal, einen annenisehen Ort GotIt'il, ~enaw und Gulman,
einen Ort im n6rdliehen Gullab-Tal.252

Die Annee lagerte einige Tage bei ar-Ruha', doeh der Angriff galt
diesmal nieht der Stadt. Man wuBte vennutlieh die Stiirke der Befesti
gung nun besser einzusehatzen. Auch wuBte man nach den Fehlschla
gen von Karbuga und Maudiids erstem Feldzug, daB die eigentliehe
Maehtbasis der Kreuzfahrer in Antioehia und der Kiistenregion lag.
Maudiid marsehierte weiter naeh Sariig und iiberquerte Mitte Mul:tar
ram 505/Ende Juli IIII den Euphrat. Am 19. Mu~arram 505/28. 7.
1111 griff er Tall Basir, die wiehtigste Festung der Grafsehaft Edessa
auf der westlichen Seite des Euphrats, an. Nach Tall Basir kam aueh
Bursuq ibn Bursuq mit seiner Heeresabteilung. Er war vennutlich von
Bagdad entlang des Euphrats gezogen.m Der Ort wurde 45 Tage
lang254 vergeblich belagert, dann zog die Annee weiter zurn Entsatz
von ~aizar, das von Tankred angegriffen wurde. Krankheit unter den
AmIren und, naeh Aussagen der arabischen Quellen, auch Beste
ehungsgelder der Kreuzfahrer liel3en den Syrienfeldzug jedoeh sehei
tern. Schwierigkeiten bei der Versorgung des Heeres zwangen Mau
dud, die Stadt Aleppo anzugreifen. Ri<;lwan hatte sieh erneut nieht an
den Operationen beteiligt, vennutlich weil er sieh dem Friedensver
trag des Vorjahres mit Tankred verpfliehtet fiihlte. Das seldsehukisehe

251 Zur Person: Gestorben irn Palast von MuJ:ulmrnad Tapar in Bagdad; 'A~lmI, Tiirib,
ed. za'rUr, 367.

252 Ibn al-Qaliinisi, Oail, ed. zakkar, 278; Barhebriius, Chronicon, iibers. Budge, 244;
Matthiius, fibers. Dostourian, 207. Zu den Orten vgl. Honigmann (1935) 139f. Anm. 9.
Gulman gehorte zum friinkischen Besitz. Zu Tall Gauran Sinclair (1987-1990) IV, 207, 8
krn nordwestlich von Tall MauzanlViran~hir. Der Nahr Gullab ist einer der Quellfliisse
des Bali1.l.

253 1m Gegensatz zu Ibn al-Mir berichtet Matthiius, iibers. Dostourian, 208, daB Bur
suq ibn Bursuq schon in der Ebene vor ar-RuM' mit Maududs Heeresgruppe zusammen
getroffen sei. Dies erscheint aber fur eine aus Bagdad anmarschierende Annee unwahr
scheinlich. Eher wird sie den Weg entlang des Euphrats gewiihlt haben.

254 Ibn al-Mir, Kamil X, 341 (45 Tage); Albert, Historia XI.VIII, 681; fibers. Hefele
11,240 (2 Monate).
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Heer pliinderte das, was in der Umgebung von Aleppo noch zu pliin
dem war. Sukman al-Qu!bI, der schwer erkrankt war, verlie13 vorzeitig
das Heerlager und starb auf dem Riickweg nach Aserbeidschan, Ibn
al-MIr zufolge in Balis.m 1m ~afar 50S/Aug.-Sept. 1111 wandte sich
die Hauptarmee nach Ma<arrat an-Nu<man, wo sie Proviant vorfand.
Danach loste sich die seldschukische Annee auf. ~adn, Bursuq ibn
Bursuq und die Truppen von Sukman kehrten in Richtung Euphrat zu
ruck. Maudiid jedoch verblieb noch einige Zeit in Syrien. Er war mit
Tugtagin ein enges Biindnis eingegangen. Gemeinsam operierten sie
noch irn Gebiet von Antiochia.256 Saraf ad-DIn Maudiid kehrte aber
dann in die GazIra, wahrscheinlich nach Mosul, zuriick.2S7

VIlA. Erste Razzia Maududs

In der folgenden Kriegssaison irn Vii I-Qa<da 505/April-Mai 1112258

operierte Maudiid erneut in der Umgebung von ar-RuM'. Diese Expe
dition tragt mehr den Charakter einer Sommerrazzia. Alliierte von
Maudiid werden nicht genannt. Nach Matthaus von Edessa griff er am
22. SawwaI 505/22. 4. 1112 als erstes den Ort Kupin (annen.)259 bei
ar-Ruha' an.260 Nach acht Tagen der Belagerung von ar-Ruha' wech
selte Maudiid mehnnals seinen Standort und machte dann das Kloster

m Ibn al-Mir, Kamil X, 341f.
256 Zu den Ereignissen der Jahre 504-505/////: Ibn al-A!\r, Kamil X, 330-342; Ibn al

Qalanisi, Vail, ed. Zakkar, 278-285; iibers. Gibb, 114-119; Ibn al-'Adim, Zubda n, 154
163; Ibn al-Azraq, Tari1], ed. 'Awa~, 277; Ibn Munqi~, I'tibar, 68f.; iibers. Hitti, 97-99;
fibers. Prei13ler, I. Aufl., 105-107; 2. Aufl, 79-82; Sib~ ibn al-(;auzi, Mirat, ed. Jewett,
22; ed. Haidarabad VIII, 35-37; ed. Gamidi, 538-542; Ibn al-Furat, Tlirib I, 103-108 (53r
55v); Matthiius, iibers. Dostourian, 207; Michael XV.XlV, iibers. Chabot III, 216; Barhe
briius, Chronicon, iibers. Budge, 244; Albert, Historia XIXXXVI-XLII, 681-684; iibers.
Hefele II, 238-243; Fulcher, Historia II.XLV, 549-557; iibers. Ryan, 201-203; Wilhelm,
Historia XI.XVI, ed. Huygens, 52Of.; iibers. Babcock - Krey I, 489-491. Beaumont
(1928) 134-136; Crawford (1955) 52; Gibb (1969) 450; Hillenbrand (198Ia) 261; Edde
(1986) 114; Arnouroux-Mourad (1988) 69f.; Kohler (1991) 122f.; EI-Azhari (1997) 133
134.

257 Die arabischen Quellen bcrichten zwar nichts von einem Abzug Maudiids aus Sy
rien, aber Maudiid wird auch nicht mehr in den Kampfen Tugtaglns im Sa'blin 505/Febru
ar 1112 in Syrien erwiihnt. Jedoch erwiihnt Matthiius in seiner Beschreibung der Razzia
Maudiids im Jahr 505-6/1112, daB Maudiid vom Osten her nach ar-Ruha' anriickte. Folg
lich mull er zuvor in den Osten, vermutlich nach Mosul, zuriickgekehrt sein.

258 Datum bei Ibn al-Qalanisi, Vail, ed. Zakkar, 289.
m Vgl. Honigmann (1935) 140.
260 Matthiius, ed. und fibers. Dulaurier, 100; iibers. Dostourian, 209, datiert das Er

scheinen von Maudiid vor ar-Ruha' auf den Tag nach Ostern, am Beginn des dritten ar
menischen Monats Sahmi im Jahr 56lIMontag, den 22. 4. 1112.
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der Heiligen Mfutyrer261 bei ar-RuM' zu seinem Hauptquartier. 262

Maudiid lieB die Region pliindem und die Tiere seines Trosses auf den
Feldem der Umgebung weiden.

1m Mul).arram 506 (Beginn des Monats am 28. 6. 1112)263 wech
selte er mit einer Abteilung in die benachbarte Gegend von Sariig, urn
auch dort zu pliindem und die Region abzuweiden. Matthaus datiert
den Angriff etwas friiher. Er nennt fUr den Angriffs auf Sariig den
"Samstag des Elias", der dem 15. Juni 1112 oder dem 17. Vii l-I:figga
505 entspricht.264 Verteilt auf die ganze Region wurde die Abteilung
Opfer eines plotzlichen Oberfalls von Joscelyn, dem Herm von Tall
Basir, der nach Sariig gekommen war. Maudiid kehrte daraufhin wie
der zum Hauptheer vor ar-Ruhii' zuriick. Matthaus zufolge soli es
Maudiid diesmal gelungen sein, durch Verrat zwei Tiirme der Stadt zu
besetzen, doch wurde er von Joscelyn, der inzwischen in die Stadt ar
Ruhii' gelangt war, wieder vertrieben. Nach diesem Angriff, der nur
wenige Tage gedauert haben kann, kehrte Maudiid dann uber das
mehrheitlich christliche Tall Mauzan26\ nordlich von ar-Ruhii', nach
Mosul zuriick.266 Er muBte sich nach den vergangenen FehlschHigen
nun verschiedener Anklagen am Hofe des Sultans erwehren.267

VlI.5. Zweite Razzia Maududs

Maudiids Beziehung zu Tugtagm, der sich als einziger der autonomen
seldschukischen Fiirsten noch urn die Verbindung mit dem Westreich
bemiihte, fiihrte in der Saison 506-7/1113 noch eirunal zu einem Ein
greifen Maudiids in Syrien. Auch diesmal tragt die Kampagne den

261 Moglicherweise ist der art mit dem strategisch zu ar-RuM' giinstig gelegenen,
heute Dair Ya'qiib genannten art, einer Klosterkirche, die spiiter zu einer Festung umge
wandelt wurde, zu identifizieren. Sinclair (1987-1990) IV, 26-28.

262 Matthiius, iibers. Dostourian, 209f., gibt an, dan Maudiid acht Tage vor ar-RuM'
lagerte, dann seine Position veriinderte, zu einem Berg Sasun wechselte, der nicht weiter
identifiziert ist, urn dann beirn Kloster der Heiligen Miirtyrer bei ar-RuM' zu lagem.

263 Datum auch bei Ibn al-Qalanisi, Oail. Ibn al-Nir verkiirzt die Ereignisse und nennt
fUr den AngrifT auf ar-RuM' und Samg zusanunen das Datum des MuJ:1arram.

264 Matthiius nennt fur den AngrifT auf Samg den "Samstag des Elias". Dulaurier be
rechnet diesen Tag als Samstag, den 15.6. 1112 (17. Oii I-l:iigga 50S).

26S Heute Viran~hir. Yaqiit, Buldan IV, 680. Sinclair (1987-1990) IV, 207.
266 Die erste Razzia des Jahres 505-6/1112: Ibn al-Alir, Kamil X, 345; Ibn al-Qalanisi,

Oail, ed. zakkar, 289; iibers. Gibb, 127f.; Sib! ibn al-(Jauzi, Mir'at, ed. lewett, 24; ed.
Haidarabad VIII, 39; ed. GamidI, 547; 'A~irni, Tanl:!, ed. Za'riir, 365, berichtet die Razzia
unter dem lahr 504/1111. Dies hang! vermutlich damit zusanunen, dan der Feldzug im
Jahr 504 h. begonnen hatte. Matthiius, ed. und iibers. Dulaurier, 100-102; iibers. Dostou
rian, 209-211 (Samstag des Elias). Friinkische Quellen berichten nicht iiber die Operatio
nen in der Region ar-Ruha'. Kohler (1991) 123.

267 Ibn al-QalanisI, Oail, ed. zakkar, 293; iibers. Gibb, 132f.



ZWISCHEN SELDSCHUKEN UNO KREUZFAHRERN 223

Charakter einer Razzia und die Ebene von l:Iarran war der Aufinarsch
platz.

Nach dem Tod Tankreds im Gumada II 506IDezember 1112268

sarnmelte Maudiid auf Bitten von TugtagIn turkmenische und kurdi
sche Truppen aus dem Gebiet von Singar und MardIn. Die Ebene von
l:Iarran wurde wiederum zum Sarnmelplatz seldschukischer Truppen.
Aus Furcht vor einem emeuten Angriff und einer Kollaboration der
christlich-orthodoxen, insbesondere der armenischen Bevolkerung mit
dem Angreifer, deportierte Balduin, Matthaus von Edessa zufolge, die
Bevolkerung ar-Ruha's in das nordlich des Euphrats gelegene Surnai
sa!.269 Erst nachdem wider Erwarten kein Angriff auf ar-Ruha' erfolg
te, durfte die Bevolkerung zuriickkehren. 1m Vii I-Qa<da 506/April
Mai I 113 iiberschritt Maudiid zum dritten Mal den Euphrat Richtung
Syrien. Zusarnmen mit TugtagIn besiegte er im Mul:tarram 507/Juni
1113 ein frankisches Heer bei Tabariya und meldete diesen Sieg dem
Sultan in I~fahan. Nach der Auflosung der Truppen im Herbst des Jah
res nahm Maudiid seinen Wintersitz in Damaskus am 21. RabI< I 507/
5. 9. 1I 13. Dort wurde er am letzten Freitag des RabI< II 507/10. 10.
1I I3 ermordet. 270

268 Todesdatum entweder Mittwoch, der 18. (;wniidii II 506/11. 12. 1112 oder der
darauf folgende Tag: Ibn al-Qaliinisi, pail, ed. Zakkiir, 292; iibers. Gibb, 132 (Datwn de
fektiv als Mittwoch, 8. (;urniidii II); Ibn al-Alir, Kiimil X, 346 (8. (;wniidii [II]). Da der 8.
(;wniidii II130. II. 1112 nach den Vergleichungstabellen ein Samstag war, ist Mittwoch,
der 18. (;wniidii WII. 12. 1112, als Todesdatum wahrscheinlicher. Die Fehlen der Zeh
nerzahl ist kein ungewohnliches Versehen. Dies wird durch die Berechnungen Hagen
meyers in Fulcher, Historia II.XLVII, 562f., bestiitigt, der Donnerstag, den 12. 12. 1112,
als Todesdatum bestimmt. Matthiius, iibers. Dostourian, 212 (18. des zehnten armen. Mo
nats Mareri 561 (8. 12. 1112). Albert, Historia XII. VIII, 693; iibers. Hefele II, 254f; (in
adventu domini). Nicholson (1940) 224 (Diskussion der Quellen); Fink (1969) 401.

269 Matthiius, ed. und iibers. Dulaurier, 104-106, gibt als Datum der Deportation Sonn
tag, den 20. Sahmi des armenischen Jahres 562/11. 5. 1113/23. Pii I-Qa'da 506 an.

270 Die zweite Razzia des Jahres 506-7/1113 nach Syrien: Ibn al-A1ir, Kiimil X, 346
348 (gibt als Morddatum falschlich einen Freitag im Rabr I an); Ibn al-Fumt, Tiifib, I,
119-123 (66r-68v); Anonymus, Bustiin, 117 (verlegt das Morddatum falschlich auf das
Jahr 506 h.); Ibn al-Qaliinisi, pail, ed. Zakkiir, 297-299; iibers. Gibb, 138-142 (doft auch
Bewertung seiner Herrschaft in Mosul); Sib! ibn al-(;auzi, Mir'iit, ed. Jewett, 26f., 31; ed.
Haidarabad VIII, 43, 45, 50f.; ed. Giimidi, 562-564, 571, 589-591; Ibn al-'Adim, Zubda
II, 163f.; Ibn al-Azraq, Tiiril.!, ed. 'Awa~, 280f.; 'A~imi, Tiifib" ed. Za'riir, 377; Bundiiri,
Tawiinl), 173; Matthiius, ed. und iibers. Dulaurier, 104-106; iibers. Dostourian, 212-214;
Barhebriius, Chronicon, iibers. Budge, 245f.; Wilhelm, Historia XI.XIX-XX, ed. Huy
gens, 523-525; iibers. Babcock - Krey I, 493-496. Smail (1956) 48 (zum Verhiiltnis der
armenischen Bevolkerung ar-Ruha's zu Balduin); Fink (1959) 46 (Angabe eines falschen
Datums); Hillenbrand (I 981a) 261f.; Kohler (1991) 123; EI-Azhari (1997) 201-204.
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Am 28. Gumada II 507/10. 12. liB starb nach einer Krankheit
auch Ri<;iwan in Aleppo.271 Innerhalb kurzer Zeit waren die drei
Personlichkeiten gestorben, die in den Jahren zuvor maBgeblich die
Geschicke Nordmesopotamiens und Nordsyriens gestaltet hatten: Tan
kred, Maudiid und Ri<;iwan.

VII.6. Drifter Feldzug unter Aqsunqur und Bursuq ibn Bursuq nach
Syrien

Vier Jahre nach der Niederlage des letzten reichsseldschukischen
Feldzuges nach Syrien und zwei Jahre nach der Ermordung Maudiids
plante Mul:tarnmad Tapar fur die Kriegssaison 508-9/1115 emeut ei
nen Feldzug sowohl gegen die Kreuzfahrer in ar-Ruha' als auch zur
Konsolidierung der reicbsseldschukischen Macht in Syrien. Die politi
sche Situation erschien giinstig, nicht zuletzt wegen der chaotischen
Zustande in Aleppo. Die Herrschaft von Ri<;iwans noch pubertieren'
den272 Sohnen, Alp Arslan und Sultansah, sowie ihres als tyrannisch
geltenden Atabaks Lu'lu' war schwach. Sogar die Natur schien einen
Angriff zu begiinstigen. Ein Erdbeben in der Nacht vom Sonntag, dem
28. Gumada II 508/Samstag zu Sonntag, vom 28. zum 29. November
1114, erfaBte Nordsyrien, die Diyar Mu<;iar und reichte in seinen Aus
wirkungen bis nacb Kilikien. Nach Ibn al-Gauzi fielen dreizehn Tiir
me der Befestigung von ar-Ruha' ein. Das Erdbeben zerstorte einen
Teil der Stadtmauer von J:Iarran, Teile der Zitadellen von Aleppo und
von A<zaz sowie den Ort A!arib. Auch in Balis stiirzte die halbe Fe
stung zusammen. Sumaisat, J:Ii~n Man~iir, Kaisiim, Ra<ban und Mar'as
wurden schwer zerstort. In Kilikien wurde die Stadt SIS in Mitleiden
schaft gezogen.273

Der Feldzug in der Kriegssaison 508-509/1115 scheint als Grol3an
griff mit zwei Heeresabteilungen geplant worden zu sein. Obwohl die
literarischen Quellen selektiv berichten und beide Heeresbewegungen

271 Ibn al-'Adim, Zubda II, 164; Ibn al-Qalanisl, pail, ed. zakkar, 301; fibers. Gibb,
144-145; Sib! ibn al-Gauzl, Mirat, ed. Jewett, 46; ed. Haidarabad VIlI, 46; ed. Giirnidl;
576f.

272 Vgl. zum alterstypischen Verhalten der SOhne Ibn al-'Adim, Zubda II, 167, 171.
273 Das Erdbeben des Jahres 50811114: Ibn al-Qalarusi, pail, ed. zakkar, 305; fibers.

Gibb, 149; Ibn al-Gauzl, Mun~, ed. 'A!ii XVII 140; Anonymus, Bustan, 117; Ibn al
A!Ir, Kiirnil X, 356; Ibn al-'Adim, Zubda II, 173; 'A~, Tiiril.!, ed. zaiiir, 366; Sib! ibn
al-Gauzl, Mir'at, ed. Jewett, 31; ed. Haidarabad VIlI, 52; ed. Giirnidl, 593; Ibn al-Furat,
Tiiril.! I, 155 (79r); Matthiius, fibers. Dostourian, 217f.; Barhebriius, Chronicon, fibers.
Budge, 247; Wilhelm, Historia XI.XXIlI, ed. Huygens, 529£.; fibers. Babcock - Krey I,
500. Crawford (1955) 73.
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nicht in einen Zusammenhang bringen, fiigen sich die Ereignisse auf
den verschiedenen Kriegsschaupliitzen zu einem kohiirenten Bild ei
nes Zangenangriffes. In Syrien kam es zur Vereinigung beider Hee
resabteilungen.

1m Jahr 508/1114 bestimmte M~ammad Tapar den ArnIr Aqsun
qur al-BursuqI zum neuen Gouverneur Mosuls und zum Befehlshaber
der nordlichen Heeresabteilung. Mit Aqsunqur kamen M~ammads

Sohn ai-Malik Mas'iid und eine groBe Menge an Reichstruppen aus
Bagdad nach Mosul, unter anderem auch zangI ibn Aqsunqur. Die
ArnIre Maudiids in Mosul, GazIrat Ibn 'Umar und in Singar unter
stellten sich dem Befehl von Aqsunqur.

Die Herrschaftsbierarchie fur I:Iarriin stellte sich nun wie folgt dar:
Qasim ad-Daula wa-Saif ad-Din Aqsunqur al-Bursuqi von Mosul
Oberherrscbaft iiber I:Iarriin
508/1114274 bis 509/1115-6275

Nagm ad-Din I1giizi von Mardin
muq!a (von I:Iarran
nur bis Vii l-I:Iigga 508/April-Mai 1115

Wer tatsachlich die Macht in I:Iarriin als Unter-muq!a' ausiibte, ist unbe
kannt. Nach Aqsunqur folgte als Gouverneur von Mosul und wabr
scbeinlichem Oberherren iiber Harriin:
Uzbeh GUyUsbeg von Mosul .
von 509/1115-6 bis 512/1118-9 (s.u. Anm. 300)

Aqsunqur sollte wie stets ar-Ruha' angreifen. Der Grund bestand
moglicherweise darin, daB er die militiirischen Kriifte der Grafschaft
zugunsten der siidlichen Heeresgruppe binden sollte. Aqsunqur al
BursuqI sammelte Truppen in der ibm unterstellten Westprovinz. Von
GazIrat Ibn 'Umar zog er nach Mardin und belagerte es bis sich ibm
Nagm ad-Din IlgazI widerwillig unterwarf und ein Kontingent unter
dem Kommando seines Sohnes Ayaz stellte. Dies deutet daraufhin,
daB die Herrschaft IIgazIs in MardIn formal ein Unter-iq!ii (von Mosul
darstellte. Der Gouverneur (nii1b) IlgazIs in I:Jarran, mit dem Namen
Maudiid, fiirchtete Aqsunqur und meldete den Franken das Heranna
hen der seldschukischen Annee. Dagegen begriiI3te der ra ts von I:Jar
ran, Ga'far ibn AbI al-Fahm, der in gutem Einvernehmen mit der Be-

274 Einsetzung von Aqsunqur al-Bursuqi in Mosul: <A:~imi, Tari1J" ed. Za'riir, 366; Ibn
al-Mir, Kamil X, 350f.; Ibn al-Mir, Bahir, 19, stellt den Sachverhalt verkiirzt da, in dem
er behauptet, GUyfJSbeg ware nach dem Tod von MaudfJd eingesetzt worden und i\qsun
qur hattc nur den Befeh! zum Kampf gegen die Kreuzfahrer bekommen. Ausfuhrlich und
wahrscheinlich richtiger hat es Ibn al-Mir im Kiimil dargestellt.

275 Ibn al-Mir, Kiimil X, 360f.
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volkerung stand, den Feldzug und forderte Aqsunqur auf zu kom
men.276 Es ist nicht ausgeschlossen, daB die l:Iarraner Bevolkerung
Reichstruppen den lokalen Amiren vorzog. Aqsunqur nahm die Stadt
l:Iarran in Besitz und setzte einen eigenen Gouverneur ein.

1m I)u l-l:Iigga 508/April-Mai IllS begann die Belagerung von ar
Ruhfl'.277 Ibn al-Mir beziffert die seldschukischen Truppen auf 15 tau
send Mann. Die Kampfe wurden heftiger, insbesondere nachdem die
Franken neun278 gefangene Muslime - wahrscheinlich schon to1279 - an
der Stadtmauer gekreuzigt aufgestellt hatten. Nach etwa dreillig Ta
gen280 der Belagerung zog Aqsunqur ab, moglicherweise unter Zu
riicklassung von Blockadetruppen. Die Versorgung einer so groBen
muslimischen Armee vor ar-Ruha' bereitete Schwierigkeiten. Er lieB
die christlich beherrschte Region von ar-Ruhfl', Sariig281 und bis hin
zum nordlichen al-Blra282 und Sumaisfl~ pliindern und verwiisten. Dort
wechselte Aqsunqur in armenisches Gebiet iiber. Nach dem Tode des
armenischen Amirs Kogh-Vasil von Mar(as, KaisUrn und Ra(ban, der
die Kreuzfahrer unterstiitzt hatte, hatte seine Witwe die Regentschaft
iibernommen und sich nach den muslimischen Quellen Aqsunqur un
terstellt. Der Konflikt mit Nagm ad-Din Ilgazi wurde aus nicht naher
bezeichneten GrUnden nun unausweichlich. 1m armenischen Gebiet
bei Saba1}tan283 nahm Aqsunqur den Sohn Ilgazis gefangen. Noch

276 Zu dem nclfb ood raty von l:Iamn siehe Ibn Saddad, A'laq III, 53f.
277 1m Gegensatz zu Ibn al-Mir, Kiimil, 351, datiert Matthaus, ed. ood iibers. DuJau

rier, 109; iibers. Dostourian, 215, den Beginn der Belagerung auf Freitag, den 24. Sahmi,
den dritten Monal des armenischen Jahres 563 (7. Vii 1-l:Iigga 507/15. 5. 1114). Wochen·
tag ood Kalendertag stimmen hier iiberein. Trotzdem en;cheint diese Oatierung urn ein
Jahr verschoben zu sein; denn die Fortsetzung des Feldzuges berichtet Matthaus richtig
unter dem armenischen Jahr 564/Beginn 22.2. 1115 (iibers. Oostourian, 218).

278 Nach Ibn al-A!ir waren es neoo ood nach Barhebraus, der aber in wesentlichen
Teilen aufIbn al-Mir beruht, elf Gefangene.

279 Zur Kreuzigung im Islam siehe oben Kapitel zwei, Arun. 416.
2800iese Angabe stammt von Matthaus, iibers. Oostourian, 215. Ibn al-Mir, Kiimil X,

351, nennt einen Zeitraurn von zwei Monaten ood einem Tag, bevor Aqsooqur zu Raz
zien nach Sariig abzog. Oa die Belagerung im Oii 1-l:Iigga begann ood es noch bis zurn
Ende des Jahres zu einer Schlacht zwischen artuqidischen Truppen ood Aqsooqur ge
kommen sein soli, scheint eher der kiirzere Zeitraurn bei Matthiius zutreffend zu sein.
Ebenso spricht die Teilnahme von Mosuler Truppen in der "Beinaheschlacht" von Saizar
am 19. MuJ:1arram 509/13. Juni 1115 gegen eine zweimonatige Belagerung von ar-Ruha'.
Moglicherweise bezieht sich die Angabe Ibn al-A!irs auf eine nur mit wenigen Truppen
fortgefuhrte Blockade, von der aUerdings die Quellen nicht ausdriicklich berichten.

281 Barhebraus berichtet von einer fiinftiigigen Pliinderung der Region von Sariig.
282 AI-Bira wird nur von Matthaus, iibers. Oostourian, 215, angegeben.
283 Ibn al-Mir, Kiimil X, 351, (Ed. Tomberg nur Graphem des Ortes); Barhebraus,

Chronicon, iibers. Budge, 247, bestiitigt die oben angefuhrte Lesoog. Oa Aqsooqur im
armenischen Gebiet operierte, ist die Bestimmoog als Sabal}tan eindeutig; Yaqiit, Buldan
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Ende des Jahres 508/April-Mai 1115284 kam es daher zu Kampfen
zwischen Aqsunqur al-BursuqI und Nagm ad-Din IlgazI, der inzwi
schen durch andere artuqidische AmIre, unter ihnen Da'iid ibn Suk
man ibn Artuq von J:li~n Kaifa, verstiirkt worden war. Nach dem Iti
nerar, das Matthiius von den Truppenbewegungen Aqsunqurs zeich
net, war dieser nach der Verhaftung von Ayaz aus der arrnenischen
Region nach ar-Ruha' zuriickgekehrt und dann in artuqidisches Gebiet
eingefallen. Bei Na~ibin soil die Schlacht stattgefunden haben.285

Aqsunqur al-Bursuqi muBte eine Niederlage binnehmen und Ayaz
freigeben. Nach Matthiius soil es Ilgazi sogar gelungen sein, den Sohn
des Sultans, ai-Malik Mas<iid, seinerseits gefangenzunehmen. Er gab
ihn aber nach kurzer Zeit wieder frei. Aqsunqur lie13 aber danach, Ibn
al-MIr zufolge, das Umland von Mardin (sawad Mardin) pliindern.286

Diese Truppenbewegungen mussen in kurzer Zeit oder von verschie
denen Abteilungen durchgefiihrt worden sein. Ilgazi wurde danach
nach Syrien zu Tugtagin abgedriingt. Matthiius berichtet, da/3 Aqsun
qur uber ar-Ruba' und Aleppo nun in Richtung Saizar zog.

Bursuq ibn Bursuq, der Gouverneur von Hamagan, war der Ober
befehlshaber der sudlichen Heeresabteilung. Der Abmarsch aus Bag
dad erfolgte im Rama<;ian 508/Jan.-Feb. 1115.287 Das sudliche Haupt
heer sollte direkt nach Syrien vorsto13en. Das erste von Ibn al-A!Ir an
gesprocbene Kriegsziel war die Integration der autonomen seldschu
kischen Amire Syriens unter direkte reicbsseldschukische Herrschaft,
wozu auch eine Strafaktion gegen Tugtagin gehorte, dem man den
Mord an M~udiid zur Last legte. Erst danach sollte der Kampf gegen
die Franken aufgenommen werden. Die autonomen Fiirsten hatten
aber aufgrund ihrer Macbterhaltungsmaxime nun emeut Interessens
parallelitaten mit den Kreuzfahrern.288

1,864,869; Sinclair (1987-1990) IV, 207f. Vg!. Ibn al-Mir, Barur, 20. Die Stadt lag ge
geniiber der Burg Tall al-Qurad. 1m Jahr 51211118-9 wurde Tall al-Qurad von den Fran
ken aus der Hand von Zangi ibn Qaraga erobert; (A~imi, Taril}, cd. Za'n1r, 369.

284 Datum bei Ibn al-Alir, Kamil X, 352 (awabir as-sana).
285 Es handelt sich bei dem von Matthaus angegebenen Na~ibin wahrscheinlich nicht

urn das am Euphrat gelegenen Ni~ib ar-Rum; Honigmann (1935) 141f., sondern urn das
Na~ibjn im nordlichen Ijabiir-Tal, da Aqsunqur nach Ibn al-Mir auch das Umland von
Marilin pliindern liell

286 Pliinderung der Umgebung von Mardin s. Ibn al-Alir, Kamil X, 35 I.
287 Ibn ai-Apr, Karnil X, 356f. (Datum) nennt als Grund fUr die Entsendung von Bur

suq ibn Bursuq die RebelJion von Tugtagin und Ilgazl. Erst wenn beide vertrieben waren,
dann sollte in zweiter Linie der Kampf gegen die Kreuzfahrer aufgenommen werden.
Aufgrund der relativen Chronologie der Ereignisse scheidet diese Begriindung aber aus.

28SVgl. Ibn al-'Adirn, Zubda II, Inf. Auch Wilhelm, Historia X1.XXXIII, cd. Huy
gens, 530; iibers. Babcock - Krey I, 501, berichtet dariiber, daB man Tugtagin den Mord
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Nagm ad-Din I1gazI, der inzwischen nach Syrien gekommen war,
verbiindete sich mit TugtagIn, der von der siidlichen Heeresabteilung
unter Bursuq ibn Bursuq angegriffen wurde. fIgazI und TugtagIn
suchten nun gemeinsam Unterstiitzung durch die Kreuzfahrer und
gingen eine temporare Koalition ein.289 Wahrenddessen war die siidli
che Heeresabteilung unter Bursuq ibn Bursuq den Euphrat entlang ge
zogen. Ende 508/Mai 1115 iiberquerte sie bei ar-Raqqa den FluB, urn
auf Aleppo zuzumarschieren.29o Noch wahrend Bursuq ibn Bursuq bei
Balis lagerte, erreichten ibn Nachrichten, daI3 TugmgIn auf dem Weg
nach Aleppo sei, urn die Stadt einzunehmen und seine Truppen mit
denen· I1gazIs und Rogers von Antiochia zu vereinigen. Die seldschu
kische Annee unter Bursuq ibn Bursuq anderte ihre Richtung und zog
nach Matarrat an-Nutman, wo die Nachricht von der Einnahme Alep
pos durch Tugmgm eintraf. Bursuq ibn Bursuq nahm im Gegenzug die
Stadt l:Iamah ein, die zum Herrschaftsbereich Tugmgms gehorte.

Aus den arabischen Quellen ist nur indirekt die Vereinigung beider
Heeresabteilungen von Aqsunqur und Bursuq ibn Bursuq in Nordsy
rien zu erscbliel3en, da iiber beide Feldziige getrennt voneinander be
richtet wird. Matthiius erziihlt, daI3 Aqsunqur nach Saizar kam, wohin
nach Ibn al-A!Ir auch Bursuq ibn Bursuq zog.291 Zwischen Aramiya
und Saizar bezogen TugmgIn, I1gazI und Roger von Antiochia Stel
lung. Ebenso erreichten Bursuq ibn Bursuq und Aqsunqur am Sonn
tag, dem 19. M~arram 509/13. 6. 1115292, l:Iamah. Jedoch war Tugm
gin weder an einem Sieg der Kreuzfahrer, noch an einem der seld
schukischen Annee ge1egen, da beide Szenarien seine Macht in Da
maskus gefahrdet hatten, wie Ibn al-tAdIm dar1egt.293 Ibn al-A!Ir sagt

an Maudiid zur Last legte. Vgl. zu den Befiirchtungen der syrischen Seldschuken, insbe
sondere von Tugtagin, Kohler (1991) 126-133.

289 Ibn al-NIr, Kamil X, 350-353. Vg!. friinkische Quellen in Kohler (1991) 131-133.
290 Ibn al-A!Ir, Kamil X, 357 (Datum).
291 Die Vereinigung beider Hceresabteilungen liillt sich aus den muslimischen Quellen

nur indirekt erschlieBen, und zwar dadurch, daB AmIre der HceresabteiJung Aqsunqurs
nun unter den AmIren Bursuqs genannt werden. Ibn Munqig, l'tibar, 73; iibers. Hitti, 101
103; iibers. Preil3ler, 1. Aufl., 110£.; 2. Aufl. 85f., berichtet anIiilllich der Belagerung von
Kafr Tab (s. Ibn al-NIr, Kamil X, 357; Rabi' IV September 1115), daB sich im Lager von
Bursuq der Herr von Mosul, ohne ihn namentlich zu nennen, also Aqsunqur, sowie
Sunqur Dizdar, der Herr von ar-Ral.Jba, der zuvor im Lager von Aqsunqur (Ibn aJ-A!Ir,
Kamil X, 351) erwiihnt wurde, befunden hatten. Hitti iibersctzt die millverstiindliche Pas
sage "Amir-al-Juyiish Uzbeh the lord of Maw~il (amir al-guyus Uzbeh ~ii!Ub ai-MaWji!)".
Preillier dagegen sieht darin richtigerweise zwei verschiedene Personen, wahrscheinlich
aufder Grundlage von Ibn al-A~Ir, Kamil X, 356. Vgl. Crawford (1955) 73.

292 Datum bei Ibn Munqig, l'tibar, ed. Hitti, 90£.; iibers. Preilller, 1. Aufl., 128; 2.
Aufl., 100f. Vg!. auch Ibn al-'Adtrn, Zubda II, 174f.

293 Ibn al-'Adtrn, Zubda II, 175.
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aus, daB man eine Entscheidungsschlacht aufgrund der GroBe des
seldschukischen Heeres venneiden wollte und auf dessen Auflosung
im Herbst hoffte.294 In den nachsten vier Monaten karn es daher zu
keiner Entscheidungsschlacht. Nach verschiedenen militarischen Ope
rationen und Schannutzeln in Nordsyrien begann sich die seldschu
kische Annee im Rabie II S09/September 1115 wie ublich aufzulosen.
Truppenteile wurden von den Kreuzfahrern zwischen Aleppo und Kafr
Tab zerrieben, am bekanntesten ist das Schannutzel von Danil am
Dienstag, dem 10. RabIe II 509/11. 9. IllS. Die Bevolkerung der DOr
fer pliinderte schliel3lich die Reste der seldschukischen Annee. Es ist
auffallend, daB der Darnaszener Ibn al-Qalanisl von dieser wohl grol3
ten seldschukischen Miliwaktion auf syrischen Boden, an dessen
MiI3erfolg Tugmgm von Damaskus erhebJichen Anteil hatte, nichts
berichtet.295 Dafiir aber meldet Ibn al-Qalanisl die diplomatische Re
aktion Tugtagins. 1m nachsten lahr, von Ende S09 bis Anfang 510/
April-luli 1116, unternahm er eine Reise nach Bagdad, urn seine Hul
digung darzubringen und urn in seiner Herrschaft durch ein Dekret be
statigt zu werden.296

Aqsunqur wurde vom Sultan im lahr 509/1115-6 nach den miliwi
schen Fehlschlagen als Statthalter von Mosul abgesetzt und hatte da
fur ar-Ral;tba und nach den erziihlenden Quellen auch Aleppo als iq!ii C

erhalten. ledoch galt es Aleppo noch zu erobern. Aqsunqur wartete
auf eine Gelegenheit.297

294 Ibn al-Mir, Kamil X, 357.
295 Zu dem Feldzug des Jahres 508-9//015: Ibn al-A~ir, Kiimil X, 350-353, 356-358;

Ibn al-Mir, Bahir, 19f.; Ibn al-'AdIm, Zubda II, 174-176; tA~imi, Tan1], ed. Za'riir, 367;
Anonymus, Bustan, 117; Ibn al-QaHinisi, Vail, cd. Zakkar, 304~306; iibers. Gibb, 148
150; Ibn al-Furat, Tan1] 1,155-171 (79r·87r); Sib! ibn al.Gauzi, MU'at, ed. Jewett, 32; ed.
Haidarabad VIII, 52f.; ed. Giimidi, 575, 595-604; Matthaus, ed. WId iibers. Dulaurier 109
116; iibers. Dostourian, 215-219; Michael XV.XII, XV.XIV; iibers. Chabot III, 203,
216f.; Barhebriius, Chronicon, iibers. Budge, 246-248; Wilhem, Historia XI.XXIII, XXV;
ed. Huygens, 530£.; iibers. Babcock - Krey I, 500f., 503-505. Crawford (1955) 74; EI·
Azhari (1997) 149,207,375 (Karte zum Heerzug von Bursuq ibn Bursuq); Smail (1956)
29; Amouroux·Mourad (1988) 71 f.

296 Ibn al-QaHinisi, Vail, ed. Zakkar, 307·313; iibers. Gibb, 152f.; Ibn al-A~ir, Kiimil
X, 361; Anonymus, Bustan, 117; Sib! ibn al-Gauzi, Mir'at, ed. Jewett, 33f.; ed. Haidara
bad VIII, 55f.; ed. Giimidi, 610.

297 Ibn al-A~ir, Kiimil X, 360f.; Ibn al-'Adirn, Zubda II, 177f. Die BelehnWIg mit ei
nem iq.tii', das erst noeh zu erobem war, gehorte zur gangigen Politik.
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VIII. Die artuqidische Hegemonie uber Nordsyrien und Ifarriin

VIlLI. Oberblick

Seit dem ersten gescheiterten reichsseldschukischen Feldzug M~am
mad Tapars im Jahr 503-4/1110 ist eine Ver811derung in der Politik
der lokalen seldschukischen Fiirsten wie auch des seldschukischen
Kernreiches zu beobachten. Die FehlschHige hatten die Glaubwiirdig
keit der reicbsseldschukischen Westpolitik als gihiid schwinden las
sen. Andererseits fiihlten sich die Fiirsten Syriens durch die Machtan
spriiche des Westreiches in ihrer Position bedroht, schlieBlich war ihre
Integration eines der Kriegsziele des zweiten und dritten Feldzuges.
Die nachsten anderthalb Jahrzehnte bis zur Herrschaft ZangIs sind
durch eine Politik der Absicherung des politischen status quo gekenn
zeicbnet. Erst die aggressive Expansionspolitik ZangIs sollte dies 811
demo Die Absicherung wurde schon nacb dem ersten Feldzug durch
den AbschluB von Waffenstillstandsabkommen (muhiidana) und von
Steuerertragsteilungsvertragen (mun~afa) in umstrittenen Gebieten
erreicht. Diese Politik der sanktionierten Koexistenz wurde zu einem
Charakteristikmn des Verhaltnisses zwischen Tugtagm von Damaskus
und Konig Balduin von Jerusalem. Positive Folgen blieben nicht aus,
wie Ibn al-QalanisI beschreibt: ,,Die Wege und DistrUde waren sicher,
es besserten sich die Lebensbedingungen, und der Ertrag des Landes
war reichlich".298 Tugtagln begann mit kalifaler Genelunigung nun
aile rechtlichen Hindemisse fur eine Neuansiedlung auf wiistem Land
zu beseitigen (s. Kap. vier, Abschnitt 11.4). Uber die Veranderungen in
der Politik Tugtagms sind wir durch Ibn al-QalanisI gut informiert. Es
ist nieht auszuschlief3en, daB dies einer sich verandemden Haltung bei
vielen lokalen seldschukischen AmIren entsprach. Doch es gab groBe
Unterschiede in dieser Politik aufgrund der lokal verschiedenen Be
dingungen. In Nordsyrien hatten auch schon Ri<;lwan und Tankred
diese Politik friihestens seit ihrem gemeinsamen Vorgehen gegen Bal
duin und GawlI i.m Jabr 502/1108 begonnen und mit dem Friedensver
trag von 504/1111 fortgesetzt. Jedoch die turbulenten politischen Ent
wieklungen in Nordsyrien lieBen keine Kontinuitiit dieser Politik zU.
Auch fur J:Iamah wurde im selben Jahr ein Friedensvertrag abge
schlossen.299 Die gleiehe Politik wendete auch etwa zwanzig Jahre

298 Ibn al-Qahinisi, Qail, ed. Zakkar, 303; iibers. Gibb, l47 (aminati l-masii/iku wal
a 'miilu, wa-~ala!rati l-a!lwiilu, tawafJarati l-istigiil).

299 Zu den Friedensvertriigen in Syrien vgl. Kohler (1991) 115. S. Anm. 245 und 246.
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spiiter Zang'i nach seiner Machtiibemahme in Aleppo an, urn seine
Herrschaft zu konsolidieren.

Auch im Westreich zog man Schliisse aus den gescheiterten Feld
rugen. Fiir fast ein Jahrzehnt spielte die Konsolidierung der Westpro
vinz keine bedeutende Rolle mehr in der reichsseldschukischen Poli
tik. Dies hatte neben den bisherigen militarischen Erfahrungen noch
weitere Griinde:
- Erstens, die Nachfolgekampfe nach dem Too Mul).arnmad Tapars.
-. Zweitens, die Expansion der autonomen artuqidischen Herrschaft

nach Syrien.
Oem Too von Mul).arnmad Tapar im Vii I-l:Iigga 5ll/April 1118 folg
ten Machtkampfe, die das seldschukische Reich emeut lahrnten. Fiir
fast drei Jahre war es im Westen nicht handlungsfahig. Die militari
schen Kriifte waren in Aserbeidschan, den Gibal, Irak, Fars und
ijiizistan gebunden. Mul).arnmad Tapars designierter Nachfolger war
Mug'i! ad-Om M$niid ibn Mul).arnmad Tapar (reg. 511-525/1118
1131). Nun riickte Sultan Sangar ibn Maliksah, Herrscher des Ostrei
ches, zum obersten Sultan des seldschukischen Gesamtreiches auf. Zu
diesem Zeitpunkt residierte in Mosul ai-Malik Mas<iid ibn Mu~am

mad Tapar mit seinem Atabak Uzbeh Guyiisbeg (gest. Rama<;tan
516/Nov.-Dez. 1122).300 AI-Malik Mas<iid erhob ebenfalls Anspruch
auf die Nachfolge, was die rnilitarischen Krafte der Provinz Mosul
nun im Westen band. Sultan Sangar marschierte von Transoxanien in
den Westen, urn in die Nachfolgekampfe einzugreifen. Mitte Rab'i< I
514IMitte Juni 1120 kam es in der Nabe von Hamagan zur entschei
denden Schlacht, in der ai-Malik Mas<iid besiegt wurde und M$niid
ibn Mul).arnmad Tapar die Oberhoheit liber den Westen wiederge
wann.30t

Das Hegemonialstreben der artuqidischen Herrschaftsfamilie dehn
te sich auf Nordsyrien aus. Nagm ad-Om Ilgaz'i verhielt sich seit sei
ner Absetzung als Militargouvemeur des Irak in einer latenten bis of
fenen Opposition zu dem Kernreich. Sein Ziel war die Errichtung ei-

300 Zur Person: Ibn al-Mir, Kamil X, 426. (JuyUsbeg war Atabak von ai-Malik Mas'iid
ibn MuJ:uunmad Tapar und Gouverneur in Mosul bis ctwa Mitte Rabt I 514/Mitte Juni
1120. Mas'iid erhob sich nach dem Tod seines Vaters gegen seinen Bruder und designier
ten Nachfolger MaJ:uniid. Bei HarnaQlin Mitte Rabi' I 514lMitte Juni 1120 erlitten (JuyUs
beg und Mas'iid eine Niederlage; Ibn al-Mir, Kamil X, 395-397; 'A~irni, Tanll, ed.
za'riir, 370; Ibn al-QalanisI, Vail, ed. zakkar, 322; Ibn al-(Jauzi, Munta~, ed. 'A~

XVU, 186. Bosworth (1968) 121.
301 Ibn al-A!ir, Kamil X, 383-389; Sib~ ibn al-(Jauzi, Mir'iit, ed. Jewett, 54f.; ed. Hai

darabad VIII, 89f.; ed. Gamidi, 702f.; Ibn al-Furiit, Taril) I, 291-295 (I47r-149r); Bundiiri,
Tawarib, 132.
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ner autonomen Herrschaft mit dem Zentnun in den Diyar Bakr. Ge
wisserma13en in einem Wettlauf mit dem inzwischen degradierten
Aqsunqur al-BursuqI gewann IlgazI in der Kriegssaison 510-111117
Aleppo und in der Folge auch l:Iarran. Damit war l:Iarran nach Jahr
zehnten wieder in den Herrschaftsbereich von Aleppo geraten. Nach
IlgazIs Tod im Jahr 516/1122 wurde diese Politik von Balik GazI ibn
Bahram ibn Artuq fortgesetzt. Seine aggressive Politik gegen die
Kreuzfahrer verursachte emeut Chaos und Verwiistung in der nord
syrischen Region. Der Too von Balik GazI im Jahr 51811124 und die
Kampfe urn seine Nachfolge in den artuqidischen Besitzungen in den
Diyar Bakr zwangen die Artuqiden, Nordsyrien seinem Schicksal zu
iiberlassen. Da Nordsyrien zurn Hauptkampfgebiet wurde, sind nur ei
nige weniger bedeutende kriegerische Handlungen In den nordlichen
Diyar MU9ar in diesen Jahren zu verzeichnen:
- 1m Jahr 513-4/1120 machte IlgazI eine nur vier Tage dauemde Raz

zia in die Region ar-Ruha'.
- 1m Jahr 516/1122 untemahm Balik GazI aufdem Durchmarsch eine

kurze Razzia in das Gebiet von ar-Ruha' und Sariig, die er
- im folgenden Jahr 517/1123 wiederholte.
Erst die Schwachung der Artuqiden nach dem TOOe Balik GazIs im
Jahr 518/1124 zusarnmen mit der gleichzeitigen Konsolidierung des
Westreiches versprach einer emeuten Intervention von Seiten des
seldschukischen Kernreiches Erfolg.

VIII.2. Aleppo und ljarran in der Hand von llgiizi

Die artuqidische Machtiibemahme in Aleppo 511/1117 stand in einem
engen Zusarnmenhang mit dem Tod des Machthabers von Aleppo,
dem Atabak Lu'lu" und mit einer Razzia von Aqsunqur al-BursuqI,
der ebenfalls diese Situation fur sich nutzen wollte. Als Folge der Ab
wesenheit reichsseldschukischer Krafte in der Region bemachtigte
sich IlgazI im folgenden Jahr 512/1118 auch der Stadt l:Iarran. Raz
zien der Kreuzfahrer wie der Artuqiden folgten in der Region.

Zwei Jahre nach dem gescheiterten Feldzug vom Jahr 508-9/1115
untemahm Aqsunqur in der Kriegssaison 510-511/1117 einen Vorstol3
nach Syrien. Er hatte nun nur noch die Position eines untergeordneten
Amlrs von ar-RaJ:1ba inne.302 AlJch iiber Aleppo war er eingesetzt wor-

302 Ibn al-Qalanisi, pail, 00. Zakkar, 314, ist der Ansicht, daB Aqsunqur zu dieser Zeit
noch Herr von Mosul war. Doch handelt es sich hier wn einen Anachronismus, da
Aqsunqur zu diesem Zeitpunkt in Mosul schon als Gouverneur abgesetzt war (s. S. 229).
Sibt ibn al-Gauzi, Mirat, ed. Haidarabad VIII, 63; 00. Gamidi, 631f.
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den, nur mu13te er es noch erobem. Lu'lu', Atabak der Sohne Ri~wans,

war aus Aleppo geflohen, urn einen Teil seines Vennogens auf QaJlat
Gatbar in Sicherheit zu bringen. Ende Vii 1-l:Iigga 509/Ende April-An
fang Mai 1117 wurde er bei Balis oder bei Qaltat Nadir ennordet.
Miinner von Aqsunqur wurden mit dem Mord in Zusarnmenhang ge
bracht.303 Auf die Nachricht von der Ennordung Lu'lu's zog .Aqsunqur
selbst von ar-R~ba den Euphrat entlang Richtung Aleppo. Am 1. Mu
J:tarram 511/5. 5. 1117 erreichte er Balis. Gemeinsam mit TugmgIn,
der sich wieder mit Sultan MuJ:tarnmad Tapar ausgesohnt hatte, ver
suchte Aqsunqur Aleppo einzunehrnen. Jedoch kam ihrn Nagm ad-DIn
IIgazI von MardIn, der von einem der Aleppiner Amire gerufen wor
den war, zuvor und Aleppo wurde IIgazI iibergeben. Er hatte kein In
teresse an einer Starkung der reichsseldschukischen Macht in Nordsy
rien. Die Stadt verweigerte - Ibn al-tAdIm zufolge - die Ubergabe an
.Aqsunqur mit den Worten "Wir brauchen niemanden aus dem
Osten",304 worin sich die Enttiiuschung iiber die militarischen Fehl
schlage der letzten Jahre auBem diirfte. Schlief31ich kehrte Aqsunqur
al-BursuqI nach ar-R~ba zuriick, wahrscheinlich schon nach wenigen
Tagen, denn auch die Festung Balis wurde an IIgazI iibergeben, noch
vor dessen Riickkehr nach Mardin im ~afar 5IlIJuni-Juli 1117. Wenig
spater verkaufte IlgazI Balis an den Herrn von Qal(at Ga(bar. 305

IlgazI beherrschte nun als Atabak fur Sultansah ibn Ri~wan neben
den Diyar Bakr auch Aleppo und Nordsyrien. Er war gegen den Wil
len MuJ:tarnmad Tapars zum bedeutendsten der autonomen seldschu
kischen Fiirsten in der GazIra und Nordsyrien aufgestiegen. Mogli
cherweise war die von Ibn aI-tAdIm berichtete Teuerung in Aleppo
und Antiochia in diesem Jahr eine Folge der Kriegsbelastungen. 306

303 Ibn al-'Adim, Zubda II, 177; Ibn al-FUJiit, TiirilJ I, 199-201 (10 Ir-102r). Vgl. auch
Ibn al-Qalanisi, pail, 00. Zakkar, 315; iibers. Gibb, 155f.; Sib! ibn al-dauzi, Mir'at, 00.
Jewett, 39,42; 00. Haidarabad VIII, 63, 68; 00. Giimidi, 632, 643, 645f.

304 Ibn al-(Adim, Zubda II, 18Of. (rna nuridu a!1Qdan mina i-iarq).
305 Einnahme von Balis: Ibn a1-(Adim, Zubda II, 186; Datum der Riickkehr lIgazis:

Ibn al-Qaliinisi, Pail, 00. Zakkiir, 317; Ibn al-FUJiit, TiirilJ I, 242 (122v).
306 Razzia Aqsunqurs und Machmbemahme flgtizis in Aleppo im Jahr 510-111117: Ibn

al-Qaliinisi, pail, 00. Zakkar, 314-316, 335; iibers. Gibb, 153-156, 169f; Ibn al-Alir,
Kiimil X, 373f.; Ibn al-(Adim, Zubda II, 177-186; (A~imi, Tarib, 00. Za'nir, 368; Sib! ibn
al-dauzi, Mir'at, 00. Jewett, 39, 43; 00. Haidarabad VlII, 63, 69; ed. Gamidi, 631 f., 644
(folgt Ibn aJ-Qaliinisi). VgI. Ibn al-A!ir, Kiimil X, 428-430; Ibn al-FUJiit, TiirilJ I, 199-201
(1OIr-102r), 209f. (l06r-v). Ibn al-Qaliinisi und in seiner Nachfolge Sib! ibn al-dauzi be
richten sowohl unter dem Jahr 510 h. als auch unter dem Jahr 511 h. einen Einmarsch von
Aqsunqur a1-Bursuqi nach Syrien. Ein Bericht von Ibn al-Qalanisi unter dem Jahr 5101
1117 handelt von einer kleinen erfolgreichen gemeinsamen Razzia Aqsunqur al-Bursuqis
und Tugtagins gcgen die Kreuzfahrer in der Biqa(-Ebenc. Sie ist wahrscheinlich nur eine
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Auch das nachste Jahr 512/1118 war fur Syrien und Nordmesopo
tarnien schwer: eine Heuschreckenplage vemichtete einen groBen Teil
der Emte, und die Preise fur Lebensmittel stiegen.307

Aqsunqur war danach von ar-R~ba auf dem Weg nach Bagdad,
urn ein groBeres iq!ii < zu erbitten, als er von dem Tad Mul:tarnmad
Tapars vemahrn. Sultan Mul:tammad Tapar starb am Donnerstag, dem
24. I)u l-l:Iigga 511118. 4. 1118, in I~fahan.308 In den folgenden Macht
kampfen im Irak zwischen dem Nachfolger M~ud ibn Mu~ammad

Tapar und aI-Malik Mastud309 und verschiedenen AmIren nahm Aq
sunqur al-Bursuqr wieder eine zentrale Rolle ein.3lO

Der Tad von Mul:tarnmad Tapar, die folgende Konzentration aller
wichtigen Miliws im Irak, die Kriegshandlungen zwischen M~ud
und Sultan Sangar in den Gibal und die EntbloBung des Westens von
reichsseldschukischen Kraften erlaubten sowohl den Franken als auch
IlgazI eine weitere Expansion ihrer Territorien in den Diyar Mu9ar.
Ganz im Norden der Diyar MU9ar eroberten die Kreuzfahrer, wahr
scheinlich diejenigen aus ar-Ruha', in diesem Jahr 512 h. - es ist anzu
nehmen in der Saison des Jahres 1118 n.Chr. - die kleine Festung Sinn
Ibn tU!air und toteten den nurnairidischen Herrn ManIt ibn tU!air an
Nurnam. Dieses Ereignis erwlihnte IlgazI in einem Briefnach Bagdad,
urn den neuen Sultan MaQrnud ibn Mul:tammad Tapar zur Unterstiit
zung seines gihiids zu bewegen.311

falsch datierte Episode, also eine Nachrichtendoublette, von Aqsunqur al-Bursuqis anson
sten gut iiberlieferter Expedition nach Syrien im darauffolgenden lam 51 III I 17. AI-'A~i
mI berichtet genau diese Razzia unter dem Jam 511/1117 im Verlauf der Operation Aq
sunqurs in Syrien. Vnter dem lahr 517/1123-4 berichtet Ibn al-Qalanisi erneut iiber ge
meinsame Operationen von Tugtagin und Aqsunqur al-Bursuqi im nordsyrischen Raurn
und der Belagerung von A'zaz. Es handelt sich aber dabei urn cine erziihlerische Mi
schung aus dem Bericht der gemeinsamen Expedition des lahres 51111117 in Nordsyrien
und der erfolglosen Belagerung von A'zaz durch Aqsunqur im lam 519/1125-6. Aqsun
qur war im lam 517/1123-4 als Militargouvemeur des lrak (ii/ma) in Bagdad mit Kiimp
fen gegen Dubais ibn ~adaqa und den Kalifen beschiiftigt. Be/agerong von A zaz im Jahr
519 h.: Ibn ai-Apr, Kamil X, 443; Ibn al-'Adim, Zubda II, 231; Matthiius berichtet von
dieser Razzia des lames 51 111117 nichts, da sie das Gebiet von ar-Ruha' nicht beriihrte.

307 'A~imI, TaIil), ed. Za'riir, 369. Zuvor, im MuJ:tarram 51lIMai 1117, war eine Heu-
schreckenplage im Konigreich lerusalem; Fulcher, Hist. II.LX, 602; iibers. Ryan, 2I8f..

308 Ibn aI-MIT, Kamil X, 367f.
309 Zur Rebellion ai-Malik Mas'iids: Ibn ai-MIT, Kamil X, 378f.; ders., Bahir, 22f.
310 Ibn al-Mir, Kamil X, 373-381. Mehrmals wird in den Quellen wiihrend der lahre

51211118 und 513/118-9 ein anderes ar-Raqqa, niimlich das bei Bagdad, erwiihnt; einmal
lagert dort Aqsunqur al-Bursuqi (Kamil X, 378; (;urnada I 5121Aug.-Sept. 1118), ein wei
teres Mal schliigt dort Dubais ibn ~adaqa sein Lager auf 513/1119 (Ibn al-(;auzi, Munta
~, ed. 'A!a' XVII, 171; Sib! ibn al-(;auzI, Mirat, ed. Gamidi, 673; Kiirnil X, 379).

311 Ibn ai-MIT, Kamil X, 383; 'A~imI, TaIil), ed. Za'riir, 369; Ibn al-Furat, Tiin1.J I, 238
(l2Ov), 244 (l23v).
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In der folgenden Kriegssaison des Jahres 51211118-9, wahrschein
lich in der Zeit zwischen Februar und April 1119, nahrn Nagm ad-Din
IlgazI, Barhebraus und Ibn Saddad zufolge, die Stadt J:larran ein.312

Fur diese Zeit berichtet auch Matthaus von Truppenbewegungen Ilga
zIs in der Ebene von J:larran, die den Kontext fur die Einnahrne J:lar
rans darstellen konnten. Auf dem Weg von Mardin nach Aleppo
machte IlgazI fur vier Tage in der Ebene zwischen J:larran und ar
Ruha' halt, aber ohne ar-Ruha' anzugreifen: Er befand sich auf dem
Marsch nach Nordsyrien, urn dort die Kreuzfahrer zu bekampfen. AI
lerdings interessiert sich Matthaus leider nicht fur die Ereignisse im
muslimischen J:larran. Es ist nicht ausgeschlossen, daB IlgazI noch aus
der Zeit des ersten Feldzuges von Maudiid, im Jahr 503/1110, Ansprii
che als rnuq!a C auf J:larran hatte. Die Stadt selbst scheint sich mogli
cherweise noch in der Hand Aqsunqur-treuer Gefolgsleute befunden
zu haben. Darauf deuten Beziehungen in der" Vergangenheit sowohl ei
nes bei J:larran lagemden AmIrs als auch des ra ts von J:larran zu Aq
sunqur hin. Bei J:larran lebten Krieger ('askar) unter der Fiihrung von
'WBN' at-TurkumanI. Es handelt sich moglicherweise urn einen no
madischen Verband. Dieser AmIr oder ein homonymer Befehlshaber
war schon drei Jahre zuvor im Jahr 509/1115 als einer der AmIre in
Aqsunqurs und Bursuqs Annee genannt worden.313 IlgazI vertrieb die
se Turkmenen von J:larran und die Stadt wurde ibm ubergeben. Er
nahrn dort den rats Gacfar ibn AbI Fahrn gefangen.314 Der Grund lag
moglicherweise darin, daB Gacfar vier Jahre zuvor Aqsunqur al-Bur
suqI unterstiitzt hatte. IlgazI bestimmte einen zu zahlenden Geldbetrag
fur Ga<far ibn AbI Fahrn (qa!a'a 'alaihi rnalan), jedoch verschleppte
er ibn dann nach Mardin. Die Einnahrne von J:larran beendete die fast
dreilligjiihrige politisch-administrative Zugehorigkeit J:larrans - soweit
man dies nach den Quellen beurteilen kann - zu Mosul und stellt die

312 Ibn Saddad, A'iaq III, 54, berichtet die Einnahme l:Ianiins unter dem Jahr 5121
1118-9. Matthiius, iibers. Dostourian, 223, berichtet fur den Durchmarsch IlgaziS den Be
ginn des annenischen Jahres 568, welches am 20. 2. 1119 begann. Das islamische Jahr
512 endete am 13. April 1119. Geht man von der Richtigkeit beider Angaben aus sowie
davon, daB sich beide auf die gleiche Ereignisfolge beziehen, ergibt sich ein Fenster fur
die Eroberung von l:Ianiin vom 20. Februar bis 13. April 1119. Dies wird durch Ibn al
Furiit, TarilJ I, 270 (136v), bestiitigt, wo von der Einnahme l:Ianiins die Rede ist und daB
I1gazi spiiter irn Mu1:larram 513/April-Mai 1119 bei Tall as-Sultan in Nordsyrien lagerte.

313Zur Person Ibn Saddid, A'liiq III, 54: "Die Krieger 'WBN' at-Turkumiinis hatten
sich vor ihr [l:Ianiin] niedergelassen, als er [I1gazl] ibn von ihr vertrieb (wa-qad nazala
'alaihii 'askarn WBN> at-Turkumiinifa-.taradahii 'anhii)". 'WBN' als Amir in Aqsunqurs
Annee: Ibn al-'AdIm, Zubda D, 176.

314 Barhebriius, Chronicon, iibers. Budge, 249, iiuBert sich unspezifischer. Er sagt aus,
daB I1gazi den Qii4i und Weisen aus l:Ianiin gefangennahm.
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historische Verbindung zur Herrschaft in Aleppo wieder her. Bei
Badaya wa-Sangam , einem Ort zwischen l:Ii~n Man~iir und KaisUrn,
tiberschritt fIgazI den Euphrat in Richtung Syrien.316

Nagm ad-DIn Iigazi ibn Artuq
Oberherrschaft tiber l:Iarran
512/1118-9 bis Rama~ 516INovember 1122

Nachdem sich fIgazI mit TugtagIn im MuJ:tarram oder ~afar 513/April
Mai-Juni 1119 verbiindet hatte, untemahm Joscelyn eine Razzia von
ar-Ruha' aus nach l:Iarran. Die Franken gingen gegen die dort lagem
den Turkmenen vor. Sie toteten etwa fiinfzig Mann, stahlen eine grol3e
Menge Schafe (ganam) und verfolgten Turkmenen noch tiber den Eu
phrat hinweg.317

1m darauffolgenden Jahr, am Beginn des armenischen Jahres 569/
Beginn 20.2. 1120lEnde 513 h., zog IlgazI emeut von Mardin nach ar
Ruhii' mit dem Ziel Nordsyrien, urn dort zusamrnen mit einer grol3en
Anzahl von Turkmenen aus den Diyar Bakr einzufallen und Beute zu
machen. Nach Matthiius blieb IlgazI nur vier Tage in der Ebene zwi
schen l:Iarran und Edessa, urn danach die Region von Sariig zu pliin
demo Dann setzte er am 25. ~afar 514/26. 5. 1120 tiber den Euphrat,
urn die Razzia in der Region von Tall BiiSir und KaisUrn fortzusetzen.
Nach Matthiius soli IlgazI kurz darauf ein zweites Mal in die Diyar
Mu<;lar zuriickgekommen sein, urn weitere Dorfer zu pliindem.318

VIII.3. Die Herrschaft von Balik (jazz

Fiir die niichsten Jahre Iiegen keine Informationen tiber Ereignisse und
Veriinderungen in den nordlichen Diyar Mu<;lar vor. IlgazIs militiiri-

m Yaqiit, Buldan III, 162 (Nahr Sanga).
316 Durchmarsch llgiizfs im Jahr 512-3/1JlB-9: Ibn Saddad, A'laq III, 54; Michael

XV.XII, iibers. Chabot III, 205; Barhebriius, Chronicon, iibers. Budge, 249; Matthaus,
iibers. Dostourian, 223f. Ober militiirische Aktivitaten Hgazis in Syrien in diesem Jahr:
Ibn al-'Adirn, Zubda 11, 187-193 (Badaya wa-Sanga); Ibn al-Qalanisi, pail, ed. Zakkar,
319f.; Ibn al-A!Jr, Kiimil X, 389-390; Matthaus, iibers. Dostourian, 223; Ibn al-F~t,

Tiirib I, 270 (1 36v).
317 Ibn al-Fumt, Tiirib I, 270 (l36v) (Mu!,Jarram 513 h.) und 282 (142v); Ibn al

Qalanisi, pail, ed. Zakkar 319; iibers Gibb, 159f.; Sib~ ibn al-Gauzi, Mir'at, ed. Jewett,
45, 49; ed. Haidarabad VIll, 73, 79; ed. Giimidi, 658, 680 (Treffen von Tugtagin und
Hgazi irn ~afar 513 h.). Zu dieser Razzia gibt es keine friinkischen Quellen. Zu sonstigen
Razzien von Joscelyn in diesem Jahr vgI. Ibn al-Nir, Kamil X, 39Of.

318 Razzia llgiizfs im Jahr 513-4/1120: Matthaus, iibers. Dostourian, 225f. Die anderen
Quellen berichten die Aktivitaten Hgazis in Syrien, nicht aber die in den Diyar Mm;lar. Ibn
al-'Adirn, Zubda II, 195f. (Angabe des 25. ~afar); Ibn al-Qalanisi, pail, ed. Zakkar, 322;
Ibn al-Nir, Kamil X, 399f.; Ibn al-Fumt, Tang I, 300-302 (151 v-152v).
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sche Kriifte waren durch Kiimpfe in Georgien, Aserbeidschan und
Nordsyrien gebunden. Veriinderungen brachten erst die militiirischen
Aktivitiiten von Niir ad-Daula Balik GazI ibn Bahram ibn Artuq und
die Machtkiimpfe nach dem Too von Nagm ad-DIn IlgazI.J19

1m Jahr 516/1122 untemahmen IlgazI und Niir ad-Daula Balik GazI
von l:Ii~n Ziyad (ijartabirt) noch verschiedene Razzien gegen Festun
gen der Kreuzfahrer in der Umgebung von Aleppo. 1m Gumada I
516/Juli 1122, lagen sie noch gemeinsam vor der Festung Zaradna320,

40 Ian siidwestlich von Aleppo. Als IlgazI plotzlich erkrankte, setzte
Balik GazI die Razzien aUeine fort und fiel in die Diyar Mue;tar ein. Er
belagerte moglicherweise fUr einige Zeit die Stadt ar-RuM', wenn
gleich vergeblich.J21 1m Ragab 516/September 1122 iiberfiel Balik
GazI bei Sariig eine Gruppe von Franken. Matthiius gibt fUr dieses Er
eignis den 13. September/9. Ragab und als Ort das Dorf Tap'il
(armen.)322 im Gebiet von ar-RuM' an. Balik GazI gelang die Gefan
gennahme von Joscelyn, der inzwischen Herr von ar-Ruha' geworden
war, und dessen Neffen Galeran, dem Herm von ai-Biram, sowie von
anderen hohen friinkischen Offlzieren. Da sie die Ubergabe von ar
Ruha' verweigerten, setzte Balik GazI sie in l:Ii~n Ziyad gefangen.324

1m Ramae;tiin 516/Nov. 1122 starb Nagm ad-DIn IlgazLm

319 Uber die Nachfolgewirren nach dem Tod von Ilgiizi, vg!. Hillenbrand (198Ib).
320 Ibn Saddiid, A'liiq IJ2, 372; fibers., 85.
321 Die Belagerung von ar-Ruhii' wird nur von Ibn al-A!ir berichtet. Hagenmeyer in

Fulcher, Historia, 653, bezweifelt die Historizitiit, da Matthiius und die christlichen Chro
niken nichl von dieser Belagerung berichlen. Eine Razzia in der urunittelbaren Umgebung
von ar-Ruhii' ist allerdings in diesem Jahr nicht ausgeschlossen, da Balik Giizi in der
weiteren Region nachweislich eine Razzia durchfuhrte. Eine Belagerung mit dem Zweck
der Eroberung nach dem Stand der Kriegskunsl war sicher nicht damil beabsichligt.

322 Moglicherwcise Tep, das jetzige Dip l;Ii~ etwa 30 km nordostlich von Edessa,
vg!. Honigrnann (1935) 140.

323 Zur Eroberung von al-Bira durch einen annenischen Amir und der nachfolgcnden
Belehnung Galerans mil dieser Festung: Matthiius, fibers. Dostourian, 220.

324 Razzia Balik Giizis im Jahr 516/1122: Ibn al-Qaliinisl, Vail, ed. Zakkiir, 330; fibers.
Gibb, 166; Ibn al-'Adlm, Zubda II, 206 (Gefangennahme Balduins im Ragab 516 h.); Ibn
al-Allr, Kiimil X, 418f. (Berichl falschlich unler dem Jahr 515 h.); Ibn al-Furiit, Tii~ I,
319 (16Iv) (Bericht unter dem Jahr 515 h. nach Ibn al-A!lr), 354f. (178v-179r); 'A~Imi,

Tii~, ed. Za'riir, 372; Sib! ibn al-(;auzi, Mir'iil, ed. Jewett, 68f.; ed. Haidarabad VIII,
III f., ed. Giirnidl, 773 (unler dem RaAab 517 h.), 776; Barhebriius, Chronicon, fibers.
Budge, 251 (berichtet fiber die Gefangennahme von Joscelyn und Galeran falschlicher
weise fur den September 1123); Matthiius, fibers. Doslourian, 228f.; Fulcher, Historia
III.XII, 651-653; fibers. Ryan, 237; Wilhelm, Historia XII.XVll-XlX, ed. Huygens, 566
570; fibers. Babcock - Krey I, 539-544. Amouroux-Mourad (1988) 73-76; Dedeyan
(1994) 53.

m FUr dieses Jahr berichlet Matthiius, fibers. Dostourian, 228f., noch, daB die Leiche
von Nagm ad-Din Ilgiizi von Aleppo fiber l;Iarriin nach Mayyiif"ariqin gcbrachl wurde.
Jedoch berichten die muslirnischen Quellen glaubwiirdig, daB Ilgiizi im Rama4an 516/
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1m Jahr darauf, 517/1123, marschierte Balik GazI von l:Ii~n Ziyad
gegen seinen Vetter Badr ad-Daula Sulaiman ibn <Abd al-Gabbar ibn
Artuq in Aleppo, wn sich dessen syrisches Erbe anzueignen. Nachdem
Balik GazI im ~afar/April einige Zeit erfolgreich im armenischen Ge
biet westlich des Euphrats operiert hatte und ibm auch noch die Ge
fangennahme von Balduin von Ie Bourg gelang326, der inzwischen Ko
nig von Jerusalem geworden warm, setzte er auf die ostliche Seite
tiber. 1m RabI< I 517IMai 1123 nahm Balik GazI die Stadt l:Iarran ein,
die wahrseheinlieh zu der Herrschaft des Aleppiner Artuqiden ge
horte. Al-<~ImI berichtet fUr dieses Jahr die Festnahme des rats von
l:Iarran Barakat ibn AbI Fahm, einem Bruder oder engen Verwandten
von Ga<far ibn AbI Fahm. Am Dienstag, dem I. Gwnada I 517/26.
Juni 1123, eroberte Balik GazI naeh Hingerer Belagerung und Verwii
stung des Umlandes die Stadt Aleppo von Sulaiman ibn <Abd al
Gabbar.328 Nach einer anderweitig nieht bestatigten Meldung von Ibn
AbI Tayyi' soli Sulaiman ibn <Abd al-Gabbar mit der Stadt ar-Raqqa
entschiidigt worden sein.329

Nov. 1122 in der Niihe von Mayyafiiriqin starb; vgl. Ibn al-'Adim, Zubda II, 206; Ibn al
Alir, Kamil X, 426; Ibn al-Qalanisi, gail, ed. Zakkar, 330; iibers. Gibb, 166.

326 Bei einer Schlacht nordwestlich von Sumaisii! gelang es Balik Ciizi, zusatzlich Bal
duin von Ie Bourg, nun Konig von Jerusalem, gefangenzunehrnen. Mit Hilfe von BaJduin
eroberte Balik Ciizi die Festung Karkar nach dem ~afar 517/April 1123. Sie lag zwischen
l:Ii~n Ziyad und Surnaisa! am oberen Euphrat und gehorte zum Fiirstentum Antiochia.
Quellen siehe unten Anm. 328.

327 Nicholson (I %9) 41 Of
328 Razzia und Einnahme Aleppos 517/1123: Ibn al-Qaliinisi, gail, 00. Zakkar, 332;

iibers. Gibb, 167f. (Obergabe l:Iarrans im Rabi' I); 'A~, TiiIiI), 00. Za'riir, 373 (Gefan
gennahme des rats); Ibn al-A!ir, Kiimil X, 431, 433; Ibn al-'Adim, Zubda II, 210-212
(Ubergabe l:Iamins im Rabi' II; diese Angabe ist wahrscheinlich falsch, da Ibn al-'Adims
Bcricht in wesentlichen Teilen auf dem von Ibn al-Qaliinisi beruht); 'A:?imi, Tiirib, ed.
Za'rur, 373 (Ubergabe l:Iarriins Rabi' I); Ibn al-Furiit, TiiIiI) I, 375f. (I 89r-v). 1m folgen
den Jahr im MuJ.umam 518/Feb.-Miirz 1124 machte Balik cinen l:Iarriiner (ragulan min
ahl ljarriin) namens Mul.tarnmad ibn Sa'diin, genannt Ibn Sa'dana, zum ra ts von Aleppo;
'A?imi, Tiirib, cd. Za'riir, 374; teiliibers. Monot, 107; Ibn al-'Adirn, Zubda II, 217; Ibn ai
Furiit, Tiirib I, 388 (I95v), 393 (l98r); Michael XV.xIII, iibers. Chabot III, 211; Fulcher,
Historia IILXVI, 658-661; iibers. Ryan, 253f. Crawford (1955) 97; Ashtor (1956) 98.
Diese Einsetzung war Teil einer Politik Balik Giizis, die enge Bindung von ra ts und
Stadtbevolkerung in Aleppo zu unterlaufen; Havemann (1975) 148.

329 Zur Frage nach der artuqidischen Herrschaft in ar-Raqqa: Nach Ibn al-Furiil,
TiiIiI) I, 378 (19Ov), der sich auf Ibn Abi Tayyi' beruft, soli Balik Ciizi die Stadt ar-Raqqa
Badr ad-Daula Sulaiman als Ersatz fur Aleppo gegeben haben (wa- 'awwa¢ahu 'anhii r
Raqqa). Es gib! keinen wciteren Hinweis darauf, daB Balik Giizi im Besitz von ar-Raqqa
zu dieser Zeit war. Zwei Jahre spiiter wird Badr ad-Daula Sulaiman wieder in der Region
Aleppo genannt; Ibn aJ-'Adim, Zubda II, 232. Aufgrund der aggressiven und expansioni
stischen Politik Balik Gazis ist es nicht ausgeschlossen, dan sich in der Region des mittle
ren Euphrats hcrrschaftspolitisch etwas geiindert haben kann. So wird fur das Jahr 518/
1124-5 ein Artuqide Vagi Siyan ibn 'Abd al-(jabbiir ibn Artuq als Herr von Balis genannt
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J:larran, das in den Jahren zuvor wohl weitgehend sich selbst iiber
lassen war, gehorte nach der Festnahme des ra 1S nun so eng zum
Herrschaftsbereich von Balik Oazl, daB er in der Folgezeit mehrfach
prominente Gefangene in der Stadt intemierte. Nach der Einnahme
von Aleppo am Dienstag, dem 1. Gumada I 517/26. 6. 1123, schickte
er den nominelien Herm von Aleppo Sultansah ibn Ri<;lwan nach J:lar
ran in die Gefangenschaft, die fast ein Jahr andauerte.330 Nach dem 23.
Ragab 517/16. 9. 1123 sandte er auch noch Balduin von Ie Bourg, der
ebenfalls in seiner Gewalt war, sowie Gah~ran von al-Brra und andere
Franken nach J:larran. 1m Jahr darauf wurden diese allerdings nach
Aleppo gebracht.33I 1m Mul:tarram 518/Feb.-Mlirz 1124, nach politi
schen Sauberungen in Aleppo, schickte Balik Oazl den einfluBreichen
Qii<;lI der Stadt Abu I-Fa<;ll ibn al-ijassab auch in die Gefangenschaft
nach J:larran.332

Nlir ad-Daula Balik Giizi ibn Bahram ibn Artuq
Oberherrschaft in f::Iarran
RabI" I 517/Mai 1123 bis Dienstag 19. RabI" I 518/6. 5. 1124

Die Sequenz der Oberherrschaft in f::Iarran folgte
wahrscheinlich der in Aleppo:
f::Iusam ad-DIn Timurtas ibn Ilgiizi von MardIn
Oberherrschaft in f::Iarran

(Ibn al-'Adim, Zubda 11, 224), ohne daB zuvor eine artuqidische Inbesitznahme von Balis
berichtet wird.

330 Ibn al-'Adim, Zubda II, 212. Sul~Sli.h wurde erst nach dem Tod von Balik Qui
im Rabi' I 5I8/Mai 1124 aus l:Iarraner Gefangenschaft nach Aleppo zuriickgebracht; Ibn
al-'Adim, Zubda II, 220. Crawford (1955) 95.

331 Ibn al-Qahinisi, pail, ed. Zakkar, 333-335; iibers. Gibb, 169; Ibn aI-Alir, Kamil X,
432; Ibn al-'Adim, Zubda II, 213, 217; Fulcher, Historia UI.XXV-XXVI, 687-693; iibers.
Ryan, 252-254 (drei Gefangene: Balduin, Galeran und ein unbekannter Franke); Wilhelm,
Historia XII.xIX, ed. Huygens, 570; iibers. Babcock - Krey I, 544. Amouroux-Mourad
(1988) 76.

332 Ibn al-Furat, Taril} I, 388 (195v). Cahen (1940) 296,298; Ashtor (1956) 98. Die
bei Ibn al-Furat wiedergegebene Geschichte der Internierung des Qal;iis Ibn al-Ijassab
von Aleppo gibt eine Reihe von Informationen iiber die damalige Situation in l:Iamn:
Wahrend der Belagerung von Manbig durch Balik QUi wies dieser den Gouverneur
(wall) von l:Iarriin an, den Qal;ii von Aleppo Ibn al-ijassab (gest. 519/1125-6) im Turm zu
internieren. Jedoch schon am nacbsten Morgen traf in l:Iarran die Nachricht vom Tode
Balik Qazis vor Manbig am Dienstag, dem 19. Rab" I 518/6. 5. 1124, ein. Die Notabeln
l:Iarriins (wuguh ahl J:farran) versammelten sich und forderten vom Gouverneur die Frei
lassung von Ibn al-Ijassab. Er lieB ihn frei. Die Beviilkerung (ahl J:farran) ergriff Partei
fur den Qal;ii und gab ibm ein pferd. Jedoch erschien es dann dem Gouverneur ratsam, ihn
wieder nach l:Iarriin zuriickzubringen. Eine Gruppe von l:Iarriinern bestach den Gouver
neur, indem sie ihm 500 Dinare zuwogen ifa-wazana [sic!] gama 'atun mina I-J:farraniyln
iii-waIl bamsami'ata dlnarin). Dann schickten sie Ibn al-ijassab nach Aleppo, urn dort in
die Politik einzugreifen. Spaler schickte ihnen Ibn al-ijassab die 500 Dinare zuriick.
Ennordung von Ibn al-lja.ssab: 'A~imi, Tli.ril}, ed. za'riir, 375; teiliibers. Monot, 112.
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Mittwoch, 20. Rabf I 51817.5.1124333
bis Donnerstag, 21. Oii I-J:ligga 518/21. I. 1125

Die Kampfe zwischen Balik GazI und den Franken von Antiochia und
von Tall Basir erreichten nach der Einnahme von Aleppo ein bislang
nicht gekanntes MaB an Erbitterung zwischen Muslimen und Christen.
Erstmals berichten die Iiterarischen Quellen von muslimischen Pro
gromen an indigenen Christen innerhalb einer Stadt, namlich Alep·
pO.334 Grausam gefuhrte Machtkiirnpfe urn die Herrschaft in Aleppo
folgten dem Too Balik GazIs am 19. Rabt< I 518/6.5. 1124, in die die
Kreuzfahrer eingriffen. Dieses politisch-militiirische Chaos erlaubte es
letztlich, die Reichsautoritat iiber Nordsyrien wiederherzustellen.m

IX. Die Wiederherstellung der Reichsautoritiit im Westen

IX. 1. Oberblick

Als Balik GazI starb, war Aqsunqur al-Bursuql zum zweiten Mal
Gouverneur der Provinz Mosu\.336 Zwischenzeitlich war er zum Mili
targouverneur Bagdads und des Irak aufgestiegen. Diese neue Kon
stellation - in Nordsyrien Anarchie und in Mosul ein starker Gouver
neur, der die militlirischen und politischen Verhaltnisse in Nordsyrien
gut kannte - ennoglichte es, den Westen der Westprovinz, namlich
Nordsyrien und die Diyar Mu~r, dem seldschukischen Westreich
wieder einzuverleiben. Aqsunqur erhielt den Auftrag, den gihiid gegen
die Franken zu fiihren, wobei es praktisch zuerst urn die Eingliederung
des auBersten Westens ging.337 Diese vollzog sich in zwei Schritten,
dem ersten unter Aqsunqur und dem zweiten unter Zangl. Dann folg
ten anderthalb Jahrzehnte ohne Kriege und Pliinderungen in den Diyar
MU9ar, in denen Zangl seine Herrschaft iiber die autonomen seldschu
kischen Fiirsten der Region ausbauen konnte. Die Einnahme von ar
RuM' schIiel3lich leitete dann eine neue Entwicklung in den Diyar
MU9ar ein. Vier Phasen dieser Entwicklung lassen sich unterscheiden:

333 TimurUiS fibemahm vennutlich die Herrschaft fiber I:farran, genauso wie er die vOn
Aleppo nach dem Tode seines Onkels fibemommen hatte; Ibn al-'Adim, Zubda 11,220.

334 Ibn al-'Adim, Zubda II, 214f.
m Tod Balik Giizis: Ibn al-'Adim, Zubda II, 219; Ibn al-A!ir, Kamil X, 436; 'A~imi,

Ta!ib, cd. za'n1r, 374; fibers. Monot, 108; Wilhelm, Historia XIII.X1, cd. Huygens, 598f.;
fibers. Babcock - Krey II, 16f. Zu den Nachfolgewirren Hillenbrand (I981b) 139-141.

336 Aqsunqur hatte diese Position seit ~afar 515/April-Mai 1121 inne; Ibn al-A!ir,
Kamil X, 415; Ibn al-A!ir, Bahir, 24; 'A~imi, TlirilJ, cd. za'n1r, 366; Barhebriius, Chroni
con, fibers. Budge, 249.

337 Ibn al-A!ir, Kamil X, 439.
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Hilfsgesuche der Aleppiner ergingen an den Artuqiden l:Iusam ad
Din Timurtas ibn Ilgiiz"i in Mardin, dem eigentlichen Oberherrn von
Aleppo. Sie blieben unerhort. Timurtas war mehr an einer Festigung
seiner Macht in den Diyar Bakr interessiert als daran, seine militiiri
schen Krafte in Nordsyrien zu verschleiJ3en. Die Aleppiner riefen auch
den Am"ir Aqsunqur al-Bursuq"i von Mosul urn Entsatz an. Als Gou
verneur von Mosul war er vermutlich formal auch der legitime Ober
herr Aleppos. Aqsunqur zog iiber die siidliche Euphratstrecke, ar-R~
ba und Balis - demnach auch durch das Gebiet von Salim ibn Malik
von Qallat Ga'bar, dessen Sohn an der Belagerung teilnahm - mitten
im Winter nach Aleppo.3J9 Am Donnerstag, dem 21. I)ii I-l:Iigga 518/
29. 1. 1125, wurde ihm die Stadt iibergeben. In den darauffolgenden
Kampfen besiegte er die Franken.340 Geht man von einer engen admi
nistrativen Bindung zwischen Aleppo und l:Iarran zu dieser Zeit aus,
so ist anzunehmen, daB auch die Oberherrschaft in l:Iarran wechselte.

Qasirn ad-Daula Aqsunqur al-Bursuqi
vennutlicbe Oberberrscbaft in J:larriin
Donnerstag, 21. Oii I-J:ligga 518/29. 1. 1125 bis
Freitag, 8. oder 9. Oii l-Qatda 520/26. ) 1. 1126

Das Jahr 518/1124 war in mehrfacher, nicht nur militarischer Hinsicht
fur die Bewohner Nordsyriens und Nordmesopotamiens schwierig
gewesen. Schon zuvor, im Jahr 517/1123, hatte der Irak eine schwere
Teuerung erlebt und im darauffolgenden Jahr 518/1124 wird sie auch
fur Syrien und Nordmesopotamien berichtet. Oem fehlenden Regen in
den beiden Kam1n-Monaten (Oezember/Januar) und dem halben Suba!
(Februar) (Sawwal 518 bis M~arram 519/1124-5) folgte eine schwe
re Teuerung (gila ~ sadfd) namentlich in Aleppo, Damaskus bis nach
ar-R~ba, Qal'at Galbar und Mosul, wahrscheinlich auch in l:Iarran, da
dort ebenfaHs Regenfeldbau betrieben wurde. Der Hunger kostete
vielen Menschen das Leben, vor aHem im Irak; al-'A?:"im"i zufolge gab
es in Bagdad 25.000 Tote. Die Nahrungssituation entspannte sich erst,
als im Friihjahr, im Marz (~afar) 519/1125, eine gute Ernte in der Re-

339 Die Wah! der siidlichen Strecke deutet daraufhin, daB er nicht wie seine Vorgiin
ger, die von Mosul aus entlang der nordlichen Route marschiert waren, zuerst Militiir aus
den nordlichen iq!ii's, wie (Jazirat Ibn 'Umar, einziehen muBte oder wollte. Dies war
wahrscheinlich auch nicht moglich, da es Winter war ood der Norden zum Herrschafts
gebiet von Timurtiis gehorte.

340 Zu den Quellen siehe ooten Anm. 346. Matthiius, iibers. Dostourian, 234, berichtet
ferner, daB Dubais ibn ~adaqa ibn auf dem Riickweg in den Irak die Region Mosul ver
wiistete. 1m Text falschlich $adaqa ibn Dubais.
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gion Aleppo eingefahren wurde.341 Dies war ein erfolgversprechender
Start fur Aqsunqur als Gouverneur Aleppos.

Eine seiner ersten Handlungen in Aleppo war die Aufhebung der
Akzise (mukiis), eine MaBnahme, die vennutlieh mit der Teuerung
und MiBernte zusammenhing. Der Zweek lag moglieherweise in einer
Verbilligung von Lebensmittelimporten aus der weiteren Region. Aq
sunqur beendete aueh die Konfiskationen und den Terror, unter denen
die Aleppiner in den vergangenen Jahren unter Lu'lu' und Balik GazI
gelitten hatten.342 Uberschwenglieh berichtet Ibn al-QalanisI tiber die
wirtsehaftliehe Erholung der Stadt: Aqsunqur beschtitzte die Stadt,
hielt kriegerische Ereignisse von ihr fern und sicherte die Wege: "Und
es kamen ununterbrochen Reisende zu ihr mit ihren Waren und ihren
Handelsgiitern".343 In den naehsten Monaten ordnete Aqsunqur al
BursuqI seine militarisehe Herrsehaft tiber das Fiirstentum Aleppo,
indem er die befestigten PHitze, die zu ibm gehorten und sich noeh in
der Hand artuqidiseher AmIre befanden, zum Teil mit Gewalt ein
nalun und neu besetzte. Es gab aber aueh RtickschHige. Am 16. RabI(
II 519/22. 5. 1125 erlitt Aqsunqur eine schwere Niederlage gegen die
Kreuzfahrer bei Nzaz.344 Vnter den Gefallenen waren auch Angeho
rige eines Vnterstamms der Banii Nwnair, der aulad 'Amir an-Nu
mairj345, die offenbar Aqsunqur unterstiitzt hatten. Mit den Franken
vereinbarte Aqsunqur einen Waffenstillstand (al-hudna). Diese Politik
der sanktionierten Koexistenz war schon ein Jahrzehnt zuvor von
TugtagIn nach den Niederlagen von Maudiid mit Erfolg betrieben
worden. Aqsunqur setzte seinen Sohn (Izz ad-DIn Mas(iid als Gouver
neur von Aleppo ein, bevor er vor dem 20. Sa(ban 519/21. 9. 1125 am
Ende der Kriegssaison nach Mosul zuriickkehrte.346

341 Wasserknappheit, Teuernng und gute Ernte im Jahr 5/8-5/9/lJ24-lJ25 h.: Ibn al
QaHmisi, Qail, ed. Zakkar, 337f.; iibers. Gibb, Inf; 'A?:iml, Tiiril], ed. Za'riir, 374; leil
iibers. Monol, 107f; Anonymus, Bustan, 119f.; Ibn al-MIc, Kiimil X, 435 (Teuerung im
lrak), 439f.; Ibn al·'Adlm, Zubda II, 217f. (Teuerung; fur die Landwirtschaft gilt offenbar
das christlich-syrische Sonnenjahr), 223-230; Ibn al-'AdJrn, Bugya IV, 1966 (Angabe des
Marz Adiir); Ibn al·Fucal, Taril} I, 387 (195r), 404 (203v); Barhebraus, Chronicon, iibers.
Budge, 351 f. Crawford (1955) 103f. (falsche Datumsangabe).

342 Konfiskalionen und Terror: Ibn al-'Adlm, Zubda II, 171,209-216.
343 Ibn al-Qalanisl, Qail, ed. Zakkar, 337f; iibers. Gibb, Inf (wa-taw~alatir-rufaqu

ilaihii bi-bat;iii i ~hii wa-tigiiratihii).
344 Ibn al-'Adirn, Zubda II, 231 (Datum). Nicholson (1969) 425 (II. Juni 1125).
345 Zu den AuHid 'Arnie: Anonymus, Bustan, 120; Ibn al-Furiil, TariQ 1,407 (205r).
346 Zu der Einnahme Aleppos durch Aqsunqur al-Bursuqf: Ibn al-'Adirn, Zubda II,

230-232; Ibn al-'Adlm, Bugya VII, 3478; Ibn al-A!Ic, Kiimil X, 439-443; 'A?:imI, Tiiril],
ed. Za'riir, 375; teiliibers. Monol, 110; Sib! ibn al-Gauzi, Mir'at, ed. Jewett, 69; ed. Haida
rabad VIII, 113; Ibn al-Furat, Tiiril] 1,398-400 (200v-20Iv); Matthaus, iibers. Dostourian,
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In der folgenden Saison kam Aqsunqur erneut von Mosul entlang
des Euphrats nach Aleppo, da der Waffenstillstand durch die Kreuz
fahrer gebrochen worden war. Ende RabIt I 520/April 1126 machte er
Station in ar-Raqqa. Nach erfolgreichen Kampfen in Nordsyrien
konnte er im Vii I-Qatda 520INovember 1126 nach Mosul zuriickkeh
ren.347 Die Hoffnung auf eine erneute andauernde ProsperiHit unter
starkem seldschukischen Schinn zerschlug sich jedoch schnell. Nach
seiner Riickkehr wurde Aqsunqur al-Bursuqi in der Versammlungs
moschee in Mosul am Freitag, dem 8. oder 9. Vii I-Qatda 520/26. II.
1126, ermordet. Sein Sohn tlzz ad-DIn Mastiid eilte von Aleppo nach
Mosul, urn sich die gesamte Herrschaft in der Westprovinz zu sichern,
namentlich in Mosul, ar-RaJ:tba und Aleppo. 1m Jahr 521/1127 besHi
tigte ibn der Sultan MaJ:tmiid durch ein Dekret (manSur) in seiner
Stellung als Gouverneur des Westens.348 tlzz ad-DIn Mastiid war aber
nicht in der Lage, seine Herrschaft effektiv durchzusetzen. Auf dem
Weg zu den syrischen KriegsschaupHitzen muBte er ar-RaJ:tba mit Ge
walt nehmen und wurde wahrscheinlich wabrend der Belagerung vor
dem 24. Gurnada II 52117. 7. 1127 vergiftet.349 Als Gouverneur des
Westens war tIzz ad-DIn Mastiid auch formal Oberherr von l:Iarran
gewesen. Dort iibte der AmIr tUmdat ad-DIn Sunqur a!-TawIl, bekannt
als Diraz, der schon zum Haushalt seines Vaters gehort hatte, die un
mittelbare Herrschaft aus.3S0

234-236. Wilhelm, Historia XIII.XV-XVI, ed. Huygens, 603-606; fibers. Babcock - Krey
11,21-25 (Hilfsgesuche der Aleppiner, Angriffal-Bursuqis; auch die Rfickkehr Aqsunqurs
in den Osten wird berichtet.). Gibb (1969) 452f.; Amouroux-Mourad (1988) 76; EI
Azhari (1997) 215 (mit falschem Datum).

347 Ibn al-'AdIm, Zubda II, 232; Wilhelm, Historia XIII.XX, ed. Huygens, 611 f.;
fibers. Babcock - Krey II, 31f.

348 Riickkehr und Tod von Aqsunqur und He"schaftsantritt von Mas Uti ibn Aqsunqur:
Ibn al-Qalanisi, Qail, ed. zakkiir, 341, 344f.; fibers. Gibb, 177f., 18If.; Ibn al-Mir, Kiimil
X, 446f. (Freitag, 8. Qii I-Qa'da); Ibn al-Mir, Bahir, 3If.; Ibn al-'Adim, Zubda II, 232
236 (Freitag, 9. Qii I-Qa'da); Ibn al-'Adim, Bugya VII, 2312f.; 'A~imi, Tiirib, ed. za'riir,
376; teilfibers. Monot, 114; Sib~ ibn al-~auzi, Mir'at, ed. Jewett, 7If.; ed. Haidarabad
V111 , 116 (Tod Aqsunqurs unter dem Jahr 519 h.); Barhebriius, Chronicon, fibers. Budge,
252f.

349 Ibn al-Mir, Kiimil X, 453f., 457; Ibn al-Mir, Bahir, 32; Ibn al-'Adim, Zubda II,
236f.; Ibn ~addad, A'iaq 113, 292; fibers., 298; Michael XV I.III-IV, fibers. Chabot 111,
228f.

350 Sunqur Diraz war an der Einnahme Aleppos im Namen von 'Izz ad-Din Mas'iid
beteiligt, dabei wird er als Gouverneur J:larrans bezeichnet; Ibn al-'Adim, Bugya VII,
3217f. (Sunqur a!-Tawil ~alUb Ija"an al-ma'rUf bi-Dirtiz). Ais Amir ~awlis wird er
schon im Jahr 50111108 bei der Schlachl von Tall B£ir genannl; Ibn al-Mir, Kamil X,
326; Ibn al-Fumt, Tiirib I, 41 (22r), 47 (25r). Ais Amir Aqsunqurs fmdet er Erwiihnung
bei Ibn al-'Adim, Zubda II, 241 (Sunqur Dirtiz); Ibn al-Mir, Kiimil X, 351f. (Sunqur Diz
dar). 1m Jahr 509/1115 wurde er (Sunqur Dirtiz) als Herr von ar-Rai:Jba bezeichnet und
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<Izz ad-DIn Mas'iid ibn Aqsunqur
vennutlich auch Oberherrscbaft in l:Iarriin
Freitag, 8. oder 9. Vu I-Qa<da 520/26. 11. 1126
bis vor 24. Gumiidii II 521/7. 7. 1127

<Umdat ad-DIn Sunqur a!-TaW11, bekannt als Diriiz
vor und wabrscbeinlicb aucb nacb 521/1127

danacb Nacbfolgekampfe in Aleppo,
die Herrschaftssituation in l:Iarran ist unbekannt.

IX.3. Zangi vereinigt die Region der Diyar Mur:Jar,
/farran, ar-Raqqa und ar-Ruha ~

In Aleppo und Nordsyrien loste der Tad von <Izz ad-DIn Mas<iid ibn
Aqsunqur erneut Machtldimpfe aus, die die Franken zu Angriffen
nutzten. Nordsyrien war der Kontrolle Mosuls erneut entglitten.351

Angesichts dieser Lage bestimmte der Sultan MaQmiid ibn MuJ:1am
mad Tapar den Am1r <lmad ad-DIn Zangi ibn Aqsunqur zum Gouver
neur des Westens. Er hatte seine auBergewohnlichen militiirischen und
administrativen Hihigkeiten schon als Gouverneur von al-Ba~ra und
Wasi! sowie als Militiirbefehlshaber des Irak unter Beweis gestellt.
Am 10. Rama(;liin 521/19. 9. il27 zog er in Mosul ein und ordnete
dort die Herrschaftsverhaltnisse. ~ihab ad-DIn Malik ibn Salim von
Qal<at Ga<bar sandte an den neuen Gouverneur in Mosul eine Bot
schaft, urn ibn liber die Lage in Aleppo aufzuklaren. Das Territoriurn,
in dem Aqsunqur geherrscht hatte, muBte Zangi mit Gewalt zuriick
erobern. In der Kriegssaison 522/1128 nahm er zuerst Gazirat Ibn
tUmar, dann Na~lbIn ein - die Stadt befand sich zwischenzeitlich in
der Hand eines artuqidischen Gouverneurs. Zangl zog dann weiter
nach Singar, welches auch zu al-Bursuqis Besitz gehort hatte. Eine
Abteilung wurde in das ijabiir-Tal gesandt, urn es vollstandig einzu
nehmen. Zangls nachste Station war l:Iarriin, das er wahrscheinlich auf
der Nordstrecke liber Ra's al-(Ain erreichte. Bei Ibn al-A!ir hefit es,
daB die Bevolkerung l:Iarriins (ahl al-balad) durch die Nahe der Fran
ken in ar-Ruha' und Sariig groBe Not und schlimmste Bedrangung
(r;Jarr ~fm wa-r:Jaiq sadfd) litt, daB es keinen Schutzherrn gabe, der

befand sich in der Gefolgschaft von Aqsunqur; Ibn Munqi4, I'tibar, 73; iibers. Hitti, 101
103; iibers. PreiBler, 1. Aufl., 1l0f.; 2. Aufl., 85f.; Ibn ai-MiT, Kamil X, 351; Barhebriius,
Chronicon, iibers. Budge, 247.

351 Ibn al-'Adim, Zubda II, 237f.; 'A~imi, Tang, cd. Za'n:ir, 377; teiliibers. Monot,
118f. Alptekin (1978) 27f.
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die Franken verjage und keinen Sultan, der sie stoppe. Die Bevolke
rung (ahl) - ein AmIr wird nicht erwahnt - iibergab Zangi die Stadt.

'Imad ad-DIn Zangi" ibn Aqsunqur von Mosul
Oberherr in J:larran vor Gumada II 522/Juni 1128
bis Sonntag, 6. Rabi"' II 541/14. zum 15. September 1146

Siitagjn al-Kurgi" oder al-J:laggi"
Gouverneur von J:larran
von vor 533/1138 bis 533/1138

Wie Aqsunqur vor ibm wollte Zangi wahrscheinlich seine militiiri
schen Kriifte nicht vor dem gut befestigten ar-Ruhii' aufreiben. Er
schickte Boten mit einem Waffenstillstandsangebot (wa-hiidanahu)
nach ar-Ruhii', da er Zeit benotigte, urn seine Herrschaft im Westen zu
konsolidieren. Dann zog er weiter iiber Manbig und Buza<a nach
Aleppo. Zangi hatte schon am Anfang der Saison Truppen nach Alep
po gesandt, die dort im M~arram 522/Jan.-Feb. 1128 angekommen
waren, urn seinen Machtanspruch durchzusetzen. Zangi selbst zog im
Gurnada II 522/Juni 1128 in Aleppo ein.3S2 Die Bevolkerung hiel3 ibn
willkommen, da man sich noch der guten Administration seines Va
ters erinnerte. Auch schon zuvor, in seiner Zeit als Gouverneur von al
Ba~ra, so urteilt Ibn al-MIr iiber Zangi, schiitzte er die Stadtbevolke
rung vor beduinischen Arabern (al-!}imiiya lahum min al- 'arab).3S3

Zangis weiteres politisches Streben war darauf ausgerichtet, eine
stabile Herrschaft innerhalb des seldschukischen Reiches aufzubauen,
was ibm gelang. Je schwiicher das seldschukische Kemreich wurde,
urn so mehr versuchte Zangi, die Westprovinz unter seiner Herrschaft
autonom zu machen. In ahnlicher Weise hatten dies schon vor ibm die
Artuqiden unlegitimiert in den Diyac Bakr unternommen. Damit trat
die Region Nordsyrien, die Diyac Muc;lar und die Diyac Rabi(a in eine
neue Phase ihrer Entwicklung ein.

352 ZUrUckgewinnung der Provinz Aqsunqur al-Bursuqis durch Zangr: Ibn al-Mir,
Kamil X, 453-458; Ibn al-A~ir, Bahir, 33-38. 1m Bahir, 33, wiederholt Ibn al-Mir mit
ahnlichen Worten den Zustand l:Jarrans in einer Passage, die die Niedergedriicktheit des
Landes vor dem Herrschaftsantritt Zangis zwn Ausdruck bringen soli, schlieBt aber nun
im Gegensatz zum Kiimil auch ar-Raqqa ein. Doch die vorliegende Studie zeigt, daB die
Verhaltnisse in ar-Raqqa wahrscheinlich anders gelagert waren, aIs Ibn al-A!ir sie im Ab
stand vieIer lahrzehnte beschreibt. Daher ist der ersten Version im Komil in diesern Punkt
mehr zu vertrauen. 'A~imi, TarQt, ed. ZaiUr, 377, 381; teiliibers. Monot, 119. Ibn al
'Adim, Zubda II, 241f. (Nachricht von Salim ibn Malik); Barhebriius, Chronicon, iibers.
Budge, 252f., 254f. (entspricht Ibn al-Mir in der Beschreibung der Niedergedriicktheit
des Landes und erwahnt ebenfalls l:Iarran und ar-Raqqa). Gibb (1969) 454f.; Alptekin
(1978) 31-33; Patton (1982) 91-108.

m Ibn al-A!ir, Bahir, 28.



ZWISCHEN SELDSCHUKEN UNO KREUZFAHRERN 247

Die Jahre zwischen 522/1128 und 530/1136 galten vor aHem der
Konsolidierung und der territorialen Abrundung. ZangI verschob die
Grenze nach Siiden in den Machtbereich der Biirlden, den Nachfol
gem Tugtaglns in Damaskus, hinein. 1m Jahr 523/1129 nahm er die
Stadt l:Iamah ein.J54 1m gleichen Jahr erhielt er yom Sultan MaJ:unud
den Titel "Herrscher des Westens, malik ai-garb". 1m Norden ver
suchte er, die alten Positionen Ri<;twans gegeniiber den Kreuzfahrer
staaten wiederzugewinnen. 1m Jahr 524/1130 eroberte er die Festung
Atarib bei Antiochia. Nach Nordosten konsolidierte er die Westpro
vinz durch die Eroberung einiger Festungen in den Diyar RabI<a nord
Iich von Mosul und in den Diyar Bakr auf Kosten der Artuqiden und
der kurdischen Herrschaften. Sein hiiufiges Eingreifen in den folgen
den lahren in die Reichspolitik im Irak zeigt, daB ZangI seine Herr
schaft noch als Teil des groBseldschukischen Reiches begriff, anders
als die Artuqiden im Norden.

Die anhaltende Instabilitiit im seldschukischen Reich unter Sultan
Mas<ud (reg. 525-547/1131-1152), dem fiiiheren aI-Malik Mastud,
erlaubte es ZangI ab etwa 529-30/1135-6, seinen Machtbereich syste
matisch zu vergroBem, ohne mit den Seldschuken im Irak in Konflikt
zu geraten. Er fuhrte Feldziige nach Siidsyrien gegen die Biiriden in
Damaskus, gegen die Kreuzfahrer in Nordsyrien und den Diyar Mu
<;tar, gegen die Artuqiden in den Diyar Baler und gegen die <Uqailiden
am mittleren Euphrat durch. Von den letzteren nahm er im Jahr 529/
1135 die Stadt ar-Raqqa ein. 1m lahr 534/540 erreichte ZangIs Herr
schaft ihre weiteste Ausdehnung nach Siiden. Ihm gelang es, Ba<la
bakk zu erobem und die Anerkennung seiner Oberherrschaft iiber Da
maskus zu erreichen. Die niichsten Jahre waren durch militiirische Ak
tivitiiten gegen den Kreuzfahrerstaat Antiochia im Norden bestirnmt.

In den Jahren 538-9/1143-4 war ZangI auf dem Hohepunkt seiner
Macht. Er erreichte ein weiteres Mal die Anerkennung seiner Position
als malik ai-garb, Herrscher des Westens, durch den Sultan Mastud.
In diesen Jahren eroberte er mehrere artuqidische Festungen in den
Diyar Mu<;tar. Eine giinstige Situation erlaubte ihm die Einnahme von
ar-Ruha'. Die Eroberung der ersten bedeutenden Kreuzfahrerhaupt
stadt trug ihm seinen Ruhm als Glaubenskrieger, gazi, im gihiid ein
und war wenig spiiter Ursache des zweiten Kreuzzuges. Sie zog die
Neuordnung der Region l:Iarran nach sich.m

J54 Ibn al-A~ir, Kamil X, 463f.
355 Zur den generellen Entwicklungen von zangis Politik: Alptegin (1978); Patton

(1982) 91-108; Heidemann, S.: zangi. In: EI' (im Druck).
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Wahrend Zangl in Syrien fast ununterbrochen gegen die Kreuzfah
rer Krieg fiihrte, veranderte sich die politisch-miliilirische Situation in
den Diyar Mu~ar in anderer Weise. Grundlage der Politik bildete der
Waffenstillstandsvertrag zwischen Joscelyn und Zangl yom Jahr 522/
1128. Der Vertrag bezog sich offenbar nur auf das Gebiet von ar
RuM', nicht aber auf die syrischen Besitzungen Joscelyns. Die Haupt
quelle fur die friihe zangldische Zeit in J:larran ist eine nur in Frag
menten iiberlieferte Chronik, die allerdings in ayyt1bidischer Zeit
mehrfach rezipiert wurde: eine Geschichte J:larrans, Tiirfb Ijarriin, die
Abu I-MaJ:1asin ibn Salama ibn ijallfa al-J:larranl verfaI3te.356 Die Ver
einigung der Diyar Mu<;lar unter direkter Aleppiner Herrschaft vollzog
sich in fiinf Schritten:

- 1m Jahr 522/1128: kampflose Einnahme von J:larran und Waffen
stillstand mit ar-RuM'.

- 1m Jahr 529/1135: kampflose Einnahme von ar-Raqqa, das den
<Uqailiden gehorte, durch eine Kriegslist.

- 1m Jahr 533/1138-9: Rebellion des Sutagm in J:larran, die nur einen
kurz wahrenden Riickschlag in Zangls Politik darstellte.

- 1m Jahr 539/1144: gewaltsame Einnahme von ar-RuM'.
- 1m Jahr 540-1/1146: erfolglose Belagerung von Qal<at Ga'bar und

Ermordung von ZangL

Nach dem Waffenstillstandsabkommen mit ar-RuM' kam es in den
nordlichen Diyar Mu~ar nur noch zweimal zu vergleichsweise harm
losen ZusammenstoBen, von denen die Quellen berichten. Sie sind Ne
benereignisse im Krieg Zangls mit den Artuqiden und den Kreuzfah
rem. 1m Jahr 523/1129 griff der Herr von J:li~n Kaifa Da'ud ibn Suk
man ibn Artuq (reg. 502-539/1109-1144) Joscelyn an und drang bis
vor die Tore ar-RuM's vor.m Nach miliHirischen Auseinandersetzun
gen in den Diyar Bakr zog 524/1130 Zangl durch die nordlichen Diyar
Mu<:iar nach Aleppo. 1m Gebiet von ar-RuM' untemahm er eine er
folgreiche Razzia. Es gelang ibm, die Festung Sinn Ibn 'Utair von den
Kreuzfahrem einzunehmen. 1m AnschluI3 daran lieI3 er die Reit- und

356 Ein Teil der iiberlieferten Textpassagen von AbU I-Ma1:lasin wurde von I1.Jsiin
'Abbas (1988) 167-174 zusammengestellt. Abii I-Ma1:liisin ibn Salama al-l:Iarriini ist nach
624/1226-7, der letzten von ihm iibermittelten Textpassage, gestorben. Zur den Einzelhei
ten dieser QueUe siehe S. 10 und 36.

357'A~ImI, TiinU, ed. zaTiir, 381, teiliibers. Monot, 121. Es ist nicht ausgeschlossen,
daJ3 diese Razzia im Zusammenhang mit dem Krieg zwischen den Artuqiden und zangi
im darauffolgenden Jahr steht. Vgl. Ibn al-A!ir, Kiimil X, 467; Ibn al-A!ir, Biihir, 38f.; Ibn
al-Azraq, Tii.riI], ed. Hillenbrand, 161; ubers., 58.
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Lasttiere seiner Annee auf den Feldem ar-Ruha's weiden.3S8 Danach
berichten die literarischen Quellen fur fiinfzehn Jahre keine militiiri
schen Begegnungen mit den Kreuzfahrern mehr. Barhebraus erwahnt
nur eine Heuschreckenplage fur das griechische Jahr 1445 (Beginn 29.
l)U I-Qa<da 527/1. 10. 1133) in der Region ar-Ruha' und l:Iarran.3S9

In diesen Jahren wird nur ein politisches Ereignis in den literari
schen Quellen genannt, deren genauer Kontext jedoch unbekannt ist.
Der von Zangj zu einem unbekannten Zeitpunkt eingesetzte oder be
statigte Gouverneur und muq!a C von l:Iarran Siitagjn al-Kurgj oder al
I:Iaggj rebellierte. Er hatte - wie Zangj selbst - urspriinglich zum Haus
halt Aqsunqur al-Bursuqjs gehort. 1m Jahr 533/1138-9 wurde l:Iarran
wieder eingenomrnen und Siitagm starb.360

Diese vergleichsweise lange Friedensperiode in den Diyar MU9ar
ist vermutlich auf Zangjs langfristige Strategie zuriickzufiihren. Fiir
seine unausgesetzten Kriege in Syrien benotigte er ein Hinterland, das
in der Lage war, seine Annee mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Die
nordlichen Diyar MU9ar galten als sehr fruchtbar und bei richtiger
Bewirtschaftung reich. Dazu muBte sichergestellt sein, daB die Bauem
in Frieden arbeiten konnten. Ahnliche Uberlegungen beziiglich des
Waffenstillstandes diirften auch fur Joscelyn eine Rolle gespielt ha
ben. Die Ausweitung dieses Gebietes nach Siiden durch Zangj ent
sprach dieser Strategie. Kampflos nahm Zangj irn Rabr I oder II
529/Jan.-Feb. 1135 die Stadt ar-Raqqa von den <Uqailiden ein (s.u.
Abschnitt XI.7).

358 Zur Eroberung von Sinn Ibn V!air und der Razzia bei ar-RuM ~ 'A~irni, Tarib, ed.
Za'riir, 382; teiliibers. Monot, 123; Ibn al-'Adim, Bugya VIII, 3847, der auf der Grund
lage eines ausfiihrlieheren Manuskriptes von al-'A~imi beriehtet: ,,'lmiid ad-Din Zangi
ibn Aq-Sunqur kam zu den Flanken des Euphrats (aknaf a/-Fural) und eroberte die Fe
stung Sinn". Damit ist die bedeutendere Stadt Sinn am Tigris ausgescWossen; Ibn al
'Adim, Zubda II, 244; Ibn al-Mir, Kamil XI, 65 (in der Edition flilscWieh Sinn Ibn ~.tiya).

359 Barhebriius, Chronieon, iibers. Budge, 257f. DUTCh ein Wunder des Heiligen Bar
~aurna blieb die Region von ar-RuM' von den sonst iibliehen verheerenden Wirkungen
eines Heuschreckenschwarmes verschont. Es kam iiber die Deutung des Wunders zu ei
nem Konflikt zwischen syrischen, griechischen und lateinischen Christen in der Stadt ar
RuM'. In diesen Streit schalteten sieh die l:Iarriiner ein, die sagten, daB man doeh ilmen
die wundersame Reliquie geben soUte, werm man sieh nieht in ar-RuM' einigen konnte.

360 Ibn al-'Adim, Zubda II, 271 (mala Sulagin a/-Kurgi bi-ijarran); Ibn ~addiid, A'liiq
111,55. Anonymus, Bustiin, 125, nennt denjenigen, der die Stadt iibergibt, ~/iKR. Wahr
seheinlieh handelt es sieh urn eine verderbte Sehreibung von Siitagin al-Kurgi). 1m Jahr
518/1124-5 hatte Aqsunqur den Amir Siitagin zurn Gouverneur der ZitadeUe von Aleppo
emannt, ilm aber schon naeh kurzer Zeit wieder abgesetzt; Ibn al-'Adim, Zubda II, 231;
Ibn al-Fumt, Tarib I, 407 (205r) (Siitagin al-l:liiggi); 'A~imi, Tarib, ed. Za'riir, 375; teil
iibers. Monot, 112.
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Auch das Ende der Kreuzfahrerherrschaft von ar-RuM'/Edessa
kam unerwartet. 1m Herbst des Jahres 539/1144 belagerte Zangl ge
rade die Stadt Amid. Dort erhielt er einen Brief vom ra -Is von Harran,
Gamal ad-DIn Abu I-Malali Fa<;il Allah ibn Mahan, daB der H~rr von
ar-RuM', Joscelyn, zum Winter mit einer starken Armee von ar-RuM'
nach Syrien gezogen und die Stadt nun ohne wesentliche Deckung sei.
Trotz des Endes der iiblichen Kriegssaison zog Zangl sofort nach ar
RuM'. Er belagerte die Stadt mit einer groBen Armee, blockierte sie,
so daB keine Nahrungsmittel mehr herein kamen. Er lieB vor den Mau
ern von ar-RuM' magiiniq, Steinkatapulte, aufstellen und die Stadt
tiirme unterminieren. Auffallend ist, daB im Gegensatz zu den Berich
ten von den friiheren Belagerungen ar-RuM's in der Seldschukenzeit,
insbesondere denen durch Gikirmis und Sukman sowie von Maudud
und Aqsunqur, hier in den erzahlenden Quellen von klassischer Bela
gerungstechnik die Rede ist, wobei allerdings die Anwendung ahnli
cher Techniken zuvor nicht ausgeschlossen werden kann. Bei den frii
heren Belagerungen wird dagegen die Blockade als wichtigstes Mittel
zur Erzwingung der Obergabe hervorgehoben. Dies laBt zumindest auf
einen im Vergleieh guten, wenn nieht besseren Ausriistungsstand der
Truppen von Zangl und von deren Logistik schlie13en. Am Samstag,
dem 26. Gumada II 539/23. 12 1144, brach ein Stiick der Mauer zu
sammen, und die Stadt wurde erobert. Zangl iibernahm die Stadt, hielt
aber die Pliinderung und Verwiistung in Grenzen. Die Quelle Ibn al
lAdims, der I:Iarraner Geschichtsschreiber Abu I-Mal).asin ibn Salama,
beriehtet vielmehr von Zangls Intention, die Stadt ar-RuM' auszubau
en. Nach der Eroberung von ar-Ruha' eignete er sich das gesamte
friinkische Gebiet ostlich des Euphrat, namentlich Sariig, an. Nur den
Euphratiibergang al-Bira versuchte er vergeblich einzunehmen, bis ibn
die politischen Ereignisse nach Mosul zuriickriefen.361

Damit war die gesamte Region der Diyar Mu<;iar bis hinauf zum
Euphrat wieder unter einer Herrschaft vereinigt. Abu l-Ma~asin ibn
Salama beschreibt die MaBnahmen zur Forderung der Region I:Iarran

361 Eroberung von ar-Ruhii~ Ibn al-Qalanisi, Qail, ed. Zakkar, 436f.; i.ibers. Gibb,
265-268; Ibn al-'Adim, Zubda II, 279f.; Ibn al-'Adim, Bugya VIII, 3851 f. (Bericht von
Abu I-MaJ.1asin ibn Salama al-l:Iarr3ni); Bundin, Tawart!J, 205; Gregor in Matthaus,
i.ibers. Dostourian, 243f.; Ibn al-Mir, Kamil XI, 64-66; Ibn al-A!ir, Babir, 65-71 (Er ver
weist auf S. 65 darauf, daB der Sultan ,Mas'iid im Jahr 538/1143-4 Zangi auf die Erobe
rung von ar-Ruha' verpflichtet hallet. Dies erscheint aber als eine ex-post Interpretation.);
Ibn al-Azraq, TarilJ, ed. Hillenbrand, 186f.; i.ibers., 108f.; Michael XVII.H, i.ibers. Chabot
III, 260-264 (ausfiihrlicher Bericht); Barhebriius, Chronicon, i.ibers. Budge, 268-271
(ausfiihrlicher Bericht); Wilhelm, Histona XVI.IV-V, ed. Huygens, 718-720; i.ibers.
Babcock - Krey II, 140-144. Gibb (1969) 460f.; Amouroux-Mourad (1988) 84-88.



ZWISCHEN SELDSCHUKEN UND KREUZFAHRERN 251

und ar-Ruha', die noch unter ZangI angeordnet wurden. Sie sollten 
auch wenn der Bericht panegyrische Ziige tragt - einen fur den Zeitge
nossen wahrnehmbaren Kontrast zu der Politik der VemachIassigung
und Verwiistung der Region seit der Zeit des l:Iarndaniden Saif ad
Daula, zweihundert Jahre zuvor, darstellen:

Er befahl seinen Steuereintreibem ('ummiiluhu), wenn ein Feldschaden
(iii l~a) den Emteertrag (ai-galla) mindert [worthch: erreicht), dann
sollen sie die Landsteuer (al-bariig) nach dem Umfang des Ertrages
(qadruhii) einziehen. Und sie pflegten manchmal die Halfte, manchmal
ein Drittel und manchmal ein Viertel der Landsteuer zu nehmen und
manchmal nahmen sie gar nichts, wenn das Land diirr war. Und er teilte
das Wasser, das l:Iarran zugehorig war, in drei Teile: ein Teil fur den
Sultan, ein Teil fur das Wintergetreide (sitiiyiit), und ein Teil fur die Zi
stemen (iihar) l:Iarrans und den Graben der Festung (bandaq al-qal'a).

ZangI unterschied sich in seiner Wertschiitzung der Landwirtschaft
und der Landpflege deutlich von den vorangegangenen Herrschem.
Der Autor des Tarib Ijarriin berichtet weiter:

Mein Vater sagte mir (...): Wenn der Atiibak Zangi ibn Qasim ad-Daula
Aqsunqur, Gott moge sich seiner erbarmen, das Pferd bestieg, mar
schierte sein Heer hinter ihm, so als ob sie zwischen Wanden hefen, aus
Furcht, daB das Heer etwas von der Saat zertrample. Und niemand wagte
aus Respekt vor ihr [der Saat), den SchweiB der Saat zu zertrampeln, und
[auch) ging kein pferd dariiber hinweg. Vnd niemand von den Soldaten
(agniid) erlaubte sich, von einem Bauern ifalliiM Futterstroh zu nehmen
auBer gegen ihren Kaufpreis (Jamanuhii) oder aufgrund eines Schreibens
der Finanzverwaltung (bi-ban min ad-dfwiin) an den ra ts des Dorfes.
Und wenn jemand einen iiberfiel, wurde er dafur gekreuzigt. Und wenn
er horte, dal3 ein Soldat (gundi) einen Bauem iiberfiel, behielt er seinen
Sold ein (qa.ta 'a bubzahu) und verjagte ihn. Schliel3lich lebte das Land
nach seinem [des Landes) Niedergang auf. Und er leistete der Bevolke
rung seines Konigreiches (ahl mamlakatihi) Gutes. Und er lieB kein Un
heil [bestehen). Und er vertraute seinen Gouvemeuren (wuliituhu) und
Steuereintreibem ('ummiiluhu) die Bevolkerung von l:Iarran an. Er unter
sagte die Zwangsabgaben (kulaj), Zwangszahlungen (magiirim), Fron
dienste (subar) und [unbillige) Belastung der Untertanen. Er richtete die
Grenzen (~Udud)362 in seinem Lande auf.363

362 Eine zweite mogliche Obe~tzung ware: "Und er richtete die [koranischenl ~u

dud-Strafen in seinem Lande auf (aqama l-~ududfi biladihi)". Da der Text von Verwal
tung und Steuem handelt, ist hier der Obe~tzung mit "Grenzen" der Vorzug gegeben.
Durch die Eroberung ar-Ruhii's war die Bestimmung der Distriktgrenzen notig geworden.

363 Ibn al-'Adim, Bugya VIU, 3850-3852. Ahnlich auch bei Ibn al·'Adim, Zubda II,
280, 283f. Zur nsheren Analyse dieser Quellen siehe Abschnitt X.6.
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Zwei Jahre spater versuchte Zangl, auch die Hauptfestung der <Uqaili
den, Qal<at Ga<bar, einzunehmen, urn das gesamte Gebiet des mittle
ren Euphrat zu beherrschen. Die literarischen Quellen sagen nichts
tiber die Art der Beziehung zwischen Malik ibn Salim und Zangl aus;
indirekt lassen sie sich aber erschlieBen. Wahrscheinlich verhielt sich
Malik ibn Salim, wie sein Vater vor ihm, gegentiber der seldschu
kischen Herrschaft weitgehend neutral. Er war es auch, der Zangl - Ibn
al-<Adlm zufolge - nach Syrien gerufen hatte. Jedoch diirfte die Auf
nahme des rais von Aleppo im Jahr 522/1128, der vor Zangl floh,364
und die geheime Aufuahme von Dubais ibn ~adaqa in Qal<at Ga<bar
im Jahr 525/1130-1 365 den Interessen Zangls zuwider gelaufen sein.
Die widerrechtliche Aneignung von ar-Raqqa im Jahr 529/1135 diirfte
das Verhaltnis weiter belastet haben, ohne da13 die Quellen dariiber
Auskunft geben. Den konkreten Anla13 fur den Angriff auf Qal<at Ga<
bar im Jahr 540-1/1148 nennen die Quellen nicht. Ibn al-A!lr nennt als
Motiv nur den Wunsch Zangls, sein Territoriurns abzurunden. Zangl
bot <All ibn Malik ibn Salim366 als Ersatz reichhaltige iq!ii t und Zu
weisungen ('a!ii ~) an; anderenfalls drohte er mit gewaltsamer Erobe
rung. Zangl begann die Belagerung am Dienstag, dem 8. Oii l-~igga

540/21. 5. 1146,367 die sich tiber die ganze Kriegssaison ergebnislos
erstreckte. Zurn Ende der Saison, zu einer Zeit, in der sich das Heer
normalerweise aufloste, wurde Zangl von einem seiner Mamliiken in
der Nacht des Sonntags, des 6. Rabl< II 541/14.-15. September 1146,
ermordet. Er wurde in ar-Raqqa begraben.368 Nach seinem Too gelang

364 Ibn al-Mir, Kamil X, 458; Ibn al-'Adirn, Zubda II, 243; '~imi, TiiriI], ed. za'riir,
381; teiliibers. Monot, 119.

365 'A~imi, Tann, ed. za'Iiir, 383, teiliibers. Monot, 127; Ibn al-'Adirn, Zubda II, 247.
Zum Kontext ohne die Erwahnung von Qal'at (;a'bar: Ibn al-A!ir, Kamil X, 470f.

366 Saif ad-Daula Abii 1-l:Iasan (laqab und kunya naeh Ibn al-Azraq) oder wahrsehein
Iieher 'Izz ad-Din (naeh Ibn al-Qalanisi, pail, ed. zakkar, 444) 'Ali ibn Malik hane naeh
Ibn Saddad, A'iaq III, 113, seinen Bruder Badran im Jahr 533/1138-9 ennordet und die
Stadt iibemommen. Naeh Ibn al-Azraq, TiiriI], 00. Hillenbrand, 178; iibers., 86f.

367 In der Angabe des Tagesdatums bei Ibn al-'Adirn, Zubda II, 281; ders. Bugya VIII,
3855, Dienstag, 3. Pii l-l:Iigga 540 h., scheint ein Fehler zu Iiegen. Der 3. Pii 1-l:Iigga
540 h. war naeh den Wiistenfeld-Mahlerschen Vergleiehungstabellen ein Freitag und kein
Dienstag. Eher kann die Angabe von Ibn Saddad, A'laq III, 113, stimmen, der Dienstag,
den 8. Pii 1-l:Iigga 540 h., angibt. Nach den Vergleichstabellen entsprieht dieses Datum
einem Mittwoeh. Dieser Unterschied liegt im Rahmen der iiblichen Schwankungen des is
lamischen Kalenders.

368 Belagenmg von Qal'at Ga 'bar und Tod Zangis: Ibn al-Qaliinisi, pail, 00. zakkar,
444f.; iibers. Gibb, 270-272; Ibn al-A!ir, Kamil XI, 8If.; Ibn al-A!ir, Bahir, 73f.; Ibn al
'Adim, Bugya VIII, 3454-3857; Ibn Saddad, A'laq III, 113f.; Ibn al-Azraq, Tw, ed.
Hillenbrand, 191f.; iibers., 115-117; Barhebraus, Chronicon, iibers. Budge, 271f.; Wil
helm, Historia XVI.VII, 00. Huygens, 723; iibers. Babcock - Krey II, I45f.
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es seinen beiden Sohnen Niir ad-Din M~iid und Saif ad-Din GazI,
ihre Herrschaft jeweils in Aleppo und Mosul sicherzustellen und auf
den Leistungen ihres Vaters aufzubauen.

X. Die Entwicklung von Ifarriin in der seldschukischen Zeit

X.l. Oberblick

Ober die politische Struktur von l:Iarran zur Seldschukenzeit liegen,
wie bei allen Stadten mittlerer GroBe, nur wenige Infonnationen vor.
Urn zu einer Einschatzung der Lebensbedingungen von l:Iarran wah
rend der seldschukischen Zeit zu gelangen, wird
- die Organisation des militarischen Schutzes behandelt, dann
- die interne Fiihnmgsstruktur der Stadt und
- die nomadischen Aktivitaten im Umland sowie
- die Auswirkungen der pennanenten Kriegssituation in der Untersu-

chungsperiode, und schlieBlich
- die Fragen des Steuerrechtes und der Wasserdistribution.

X.2. Der militiirische Schutz der Stadt

l:Iarran hatte na~h der Eroberung durch Maliksah zuerst einen tuqai
lidischen AmIr. Kurze Zeit darauf wurde die Stadt mit einer seldschu
kischen Gamison und einem turkmenischen AmIr besetzt. Es entwik
kelte sich eine doppelte Fiihnmg, wie sie auch in den syrischen Stad
ten anzutreffen war: Neben einem turkmenischen AmIr und deren
Verbanden oblag die Zivilverwaltung einem Reprasentanten der Be
volkerung, einem qii¢f oder ra 1:s.

Der prominenteste der Gouverneure l:Iarrans war Qaraga, ein
Mamliik Maliksahs.369 Spater im Jahr 508/1115370 wird ein gewisser
Maudiid, ein AmIr IlgazIs genannt, und schlieBlich tUmdat ad-Din
Sunqur a!-TawIl, .bekannt als Diraz, im Jahr 521/1127371 und SiitagIn
al-KurgI 533/1138.372 Wahrscheinlich wurde die von ManIt ibn SabIb
eingerichtete Zitadelle von l:Iarran, die auch wamend des Aufstandes
in l:Iarran im Jahr 47611083 erwiihnt wurde, von der turkmenischen
Gamisonen genutzt. Ob die Zitadelle seit der numairidischen Restau
rierung ausgebaut wurde, ist nicht eindeutig zu beantworten. Ibn al-

369 Siehe oben S. 171.
370 Ibn Saddad. A'iaq m. 53f.
J7I Siehe Arun. 350.
372 Ibn al-'Adim, Bugya VII, 3217f.
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<AdIm erwahnt fur die Zeit ZangIs einen Graben urn die Zitadelle,373
den es zur Zeit ManI< ibn SabIbs verrnutlich noch nicht gab. 374 Ein
Ausbau der Zitadelle erscheint aufgrund der gewachsenen Bedeutung
von Befestigungen und der Kriege zwischen 487/1094 und 524/1130
wahrscheinlich. Die Ergebnisse der Ausgrabungen von D. S. Rice an
und in der Zitadelle in den fiinfziger Jahren des zwanzigsten Jahrhun
derts sind bis auf einen Vorbericht noch nicht publiziert. Es besteht
die Moglichkeit, daB die bisher Niir ad-Din M~iid ibn ZangI zuge
schriebenen alteren Teile auf der Ostseite der Zitadelle, die gleichzei
tig zur aul3eren Stadtbefestigung gehOren, schon wahrend der Seld
schukenzeit zur Abwehr gegen die Kreuzfahrer erbaut wurden.375

l:Iarran war der westliche Vorposten der Mosuler Provinz. Er war
sowohl der friinkischen Herrschaft in ar-Ruha' als auch der autonomen
seldschukischen Herrschaft in Aleppo vorgelagert. Die Macht des
seldschukischen Gouvemeurs von Mosul reichte aber, nach dem Ein
druck, den die Quellen hinterlassen, jeweils nur im Zusammenhang
mit grol3en militarischen Untemehrnungen tatsachlich bis nach J:lar
ran. Daher ist anzunehrnen, daB den lokalen AmIren eine bedeutende
militarische Funktion in der Abwehr der Franken zukam. Dies wird
schon daran deutlich, daB die Kreuzfahrer Razzien bis nach ar-Raqqa
nur durchfiihrten, wenn die Besatzung in l:Iarran geschwacht war. Es
ist nicht ausgeschlossen, daB die Gamison im wesentlichen nur auf die
lokalen Ressourcen zuriickgreifen konnte. Dieses bedeutete eine er
hebliche Belastung der l:Iarraner Bevolkerung durch die Stationierung
des Militars. In diesem Zusammenhang sind die beilaufig genannten
nomadischen Turkmenen bei l:Iarran zu erwahnen, moglicherweise
waren sie Teil der seldschukischen militarischen Krafte in der Region.

X.3. Die Vertretung der Bevolkerung gegeniiber der Herrschaft

Die Bevolkerung l:Iarrans scheint in seldschukischer Zeit in ihrer
Mehrheit aus hanbalitischen Muslimen bestanden zu haben. Die
Sj<jten waren sc'hon zur Zeit Saif ad-Daulas, nach dem Jahr 351/962,
nach Aleppo deportiert worden und die ~abier im Jahr 424/1032 als
Religionsgruppe vemichtet. Die wahrscheinlich noch ansassige christ
liche Bevolkerung wird zu dieser Zeit nicht mehr erwahnt.

373 Ibn al-'Adim, Bugya VIJI, 3532.
374 Der Umbau des Tempels zu einer Festung unter ManIt ibn Sabib hatte, so ist anzu

nehmen, mehr repriisentativen als militarischen Charakter. Maru-t ibn Sabibs Macht lag in
den Stammen und nicht in den Befestigungen begriindet.

37S Vgl. Lloyd - Brice (1951); Rice (1952b); Sinclair (1987-1990) IV, 36-41.
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Vertreter der Stadtbevolkerung werden in der Regel nur im Zu
sammenhang mit militarischen Ereignissen genannt. AnHinglich ist
der Reprasentant der Bevolkerung ein Richter, ein qiirj.i, spater, in der
seldschukischen Zeit, wird in dieser Funktion ein ra i"s (pI. ru ~asa ~

wortlich Hauptmann) genannt. 1m Jahr 476/1083 fuhrte der Qanbaliti
sche qiirj.i Abu I-Fat~ tAbd al-Wahhab ibn AJ:unad ibn Galaba eine
Rebellion gegen einen sItItischen Gouverneur an. 1m Jahr 487/1094
iibergab der Sultan Tutus die Verwaltung der Stadt einem Ibn MuftI.
Der Name llillt ebenfalls einen Rechtsgelehrten verrnuten. 1m gleichen
Jahr noch wurde Ibn MuftI von dem lokalen AmIr Qaraga verhaftet
und mit einem Teil seiner Verwandtschaft hingerichtet.

Zwischen den 480er/l090er und den 500er/lll0er Jahren scheint
sich ein Wechsel vollzogen zu haben. Nicht mehr der qarj.i wird als
Reprasentant J:larrans genannt, sondern ein rai"s. FUr die innere Struk
tur der syrischen Stadte, insbesondere fur die Metropolen Damaslrus
und Aleppo, liegt wesentlich mehr Material iiber die ri ~asa (Funktion
des rai"s) vor. Der rai"s war urspriinglich ein Hauptmann einer aus
stadtischen Unterschichten, den ~y'yiirnn, gebildeten Miliz, die man
a~dii! nannte. Havemann meint, daB die ru ~asii ~ als ru ~asii ~ al-a~dii!

(Hauptmiinner der Miliz), urspriinglich der Herrschaft eher feindlich
gegeniiberstandeI}}76 'AY.Yiirnn werden erstmals fur J:larran im Jahr
352/963 als irreguliire stadtische Miliz im Aufstand gegen die J:lam
daniden genannt.377 1m Jahr 424/1033 werden a!Jdii!-Milizen erwiihnt,
die die paganen Tempel zerstorten und die ~abische Oberschicht pliin
derten und vertrieben.378 Die Aufwertung der Institution des ra i"s als
Reprasentanten der Stadt gegeniiber den Herrschenden geschah wiih
rend der friihen seldschukischen Periode, auch wenn es schon Vorlau
fer gab. Die Leitung der inneren Verwaltung der Stadt (ri'iisat al
balad) wurde dem ra i"s anvertraut. So wurde er zurn Garanten der
stadtischen Ordnung. Diese Funktion beinhaltete nicht nur die urbane
Verwaltung, sondern auch in den besser bekannten Beispielen aus Sy
rien die Verteidigung der Stadtbevolkerung mit Hilfe der a!Jdii! nach
innen und aul3en. Der ra i"s wurde Sprecher der Bevolkerung gegen
iiber den turkmenischen oder frankischen Fremdherrschern.379

376 Havemann (1975) 146.
377 Miskawaih, Tagarib II, 199f.; Ibn ai-Apr, Kiimil VIII, 405-408. Ashtor (1956) 78f.;

Bikhazi (1981) 882-890.
378 Zu afldaf und ~arnn Ashtor (1956) 118-121 und HavemaJUl (1975) 125-135.
379 Diese Interpretation fur den Wechsel vom qat;ii zum ra ts ist nicht zwingend, da

wie im Fall der Stadt Tripolis auch ein qat;ii als Repriisentant der Stadt die rnilitiirische
Verteidigung iibemehmen konnte. Vgl. fur die Funktion des ra1s in den syrischen Stii-
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Die Infonnationen, die iiber l:Iarran vorliegen, entsprechen weitge
hend diesem syrischen Muster. In der friihen seldschukischen Zeit er
folgte ein Wechsel vom qiirji zwn rats, vom Rechtsgelehrten zum
Hauptmann, als Reprasentanten der stadtischen Bevolkerung. Auch
die Vertreter der DOrfer urn l:Iarran wurden mit dem Titel ra ts be
zeichnet,380 was auf die allgemeine Verbreitung dieses Titels hindeu
OOt. Ob die Position des ra ts in l:Iarran auch mit einer Selbstorganisa
tion der l:Iarraner in der Verteidigung ihrer Stadt gegen Razzien von
Franken verbunden war, ist nicht zu sagen. A~diil selbst werden jeden
falls wiihrend dieses Zeitraurnes nicht mehr erwahnt.

Fiir das Jahr 508/1115 wird erstmals in l:Iarran ein ra ts genannt.
Jener ra ts, Ga(far ibn AbI Fahm, iibergab die Stadt der heranriicken
den reichsseldschukischen Annee unter der Fiihnmg des Mosuler
Gouverneurs Aqsunqur al-Bursuqi. 1m Jahr 512/1118-9 wurde Gatfar
ibn AbI Fahrn von einem Gegenspieler Aqsunqurs, dem Rebellen
IlgazI ibn Artuq, gefangengesetzt und nach MardIn verschleppt. 1m
Jahr 517/1123-4 geschah das gleiche mit dem Nachfolger und offen
bar nahen Verwandten, dem ra is Barakat ibn AbI Fahm. Balik Gazi
nahm ihn gefangen und liel3 ihn nach Aleppo bringen. 1m Friihjahr
518/1124 waren es dann Notable (wuguh) l:Iarrans, die iiber die Frei
lassung in l:Iarran internierten Aleppiner qiirjis Ibn al-Ijassab mit dem
Gouverneur, wiili, von Harran verhandelOOn.381 1m Jahr 539/1144 war
es wieder ein ra is von ~arran, Gamal ad-Din Abu I-Matali FaQl Allah
ibn Mahan, der ZangI tiber den Abzug Joscelyns aus ar-Ruha' berich
tete; eine Infonnation, die zur Eroberung von ar-Ruha' fuhrte.

Diese Berichte iiber die qurjiit und ru ~asii ~ von l:Iarran deuten dar
aufhin, daB die stiidtische Bevolkerung der iibergeordneten reichsseld
schukischen Herrschaft, vertreten durch den AmIr von Aleppo oder
Mosul, positiver als den unmittelbar Herrschaft ausiibenden lokalen
seldschukischen AmIren gegeniiberstand. Die reichsseldschukischen
Anneen weckten meistens Hoffuung auf eine wirkungsvolle Verteidi
gung gegen die Franken und das Ende der pennanenten Kriegssitua
tion. Gegen die lokal agierenden AmIre scheint es eine latente Abnei
gung gegeben zu haben, wie aus den Konflikten zwischen Qaraga und
Ibn MuftI sowie zwischen dem Gouverneur von l:Iarran, Maudud, und
Gatfar ibn Abi al-Fahm hervorgeht.

dten: Ashtor (1956) 92-111; Havemann (1975) 135-142.; Havemann (1989); fUr die
Kreuzfahrerstiidte siehe Prawer (1977).

380 Ibn al-'Adim, Bugya VIU, 3850-3852. Siehe oben AbschnittIX.3.
381 Ibn aJ-Furiit, TiiriI] I, 388 (195v). Siehe oben Arun. 332.
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XA. Nomadische Gruppen in der Region lfarriin

Die Erwahnung nomadischer Gruppen im nordlichen BalU].-Tal nimmt
in der seldschukischen Zeit gegeniiber der beduinischen Vorherrschaft
abo Dies ist nur zu einem Teil auf den PerspektivenwechseP82 zuriick
zufiihren, den die literarische Uberlieferung vollzieht. 1m Jahr 503/
1110 wurden die nordlichen Diyar MU9ar noch mit dem Begriff
Gaziral Bani Numair bezeichnet. Die Banii Numair hatten aber an
EinfluB in den Ortschaften verloren, obwohl noch zwei ihrer Gruppen
zeitweise befestigte Ortschaften, ahnJich den Banii (Uqail in Qal(at
Ga(bar und den Banii Munqig in Saizar, hielten. Seit der byzantini
schen Eroberung von ar-Ruha' gehorte die Festung Sinn Ibn 'U!air ei
nem numairidischen AmIr. 1m Jahr 521/1118 eroberten die Franken
die Festung. Eine zweite Gruppe der Banii Numair kam im Jahr 501
2/1108, nach einem Aufstand in ar-Raqqa, in Besitz von Qal(at an
Nagm. Sie verloren die Festung aber wieder in den Wirren des Jahres
520/1126-7. Gruppen der Banii Numair leben allerdings bis heute in
der Umgebung von l:Iarran.

Auch turkmenische Nomaden waren in dieser Zeit in der Region
anzutreffen. Die ersten Turkmenen, die in der Region erwahnt werden,
waren die unter Gubuq. Wahrend der Rebellion des Jahres 476/1083
kamen sie der l:Iarraner Bevolkerung zur Hilfe. Die Gruppe von
Gubuq zog spater nach Norden in die Region von l:Ii~n Ziyad. Es ist
nicht ausgeschlossen, daB die turkmenischen AmIre, die spater die
Herrschaft in l:Iarran iibemahmen, sowie Teile der turkmenischen
Heere, die sich in der Ebene von l:Iarran sarnmelten, Nomaden waren
oder ihre Einnahmen wesentlich aus nomadischer Viehwirtschaft er
zielten. Dafiir gibt es einige Hinweise:
- Moglicherweise waren die Militars, 'askar, die unter 'WBN', einem

turkmenischen AmIr, bei l:Iarran lagen und im Jahr 512/1118 von
Balik GazI vertrieben wurden, Nomaden.

- Kreuzfahrer unter Joscelyn stablen im Jahr 513/1119 im Verlauf
einer Razzia Turkmenen in der Region l:Iarran eine groBe Menge an
Schafen (qi(atun ~imatunmin al-ganam).

- 1m Jahr darauf, 514-5/1120, pliinderte Joscelyn schafziichtende
turkmenische Nomaden bei ar-Raqqa.

Die turkmenischen Nomaden waren wahrscheinJich nicht nur fiir die
seBhafte Bevolkerung l:Iarrans, sondem auch fiir die des benachbarten
ar-Ruha' eine Belastung. Andererseits brachte wahrscheinlich ein auf

382 Zurn Perspektivenwechse1 s. S. 146.



258 KAPlTEL DREl

beduinische Bediirfuisse orientierter Markt der Stadt I:Iarran auch
Einkornrnen. Trotzdem erwecken die Quellen insgesamt unter Beriick
sichtigung der vielfachen Schwierigkeiten ihrer Beurteilung den Ein
druck, daI3 nomadische Aktivitiit nicht mehr die Hauptbedrohung der
seBhaften Bevolkerung darstellte. Dies war vielmehr die permanente
Kriegssituation.

x'S. Die Wirkung der permanenten Kriegssituation
aufStadt und Land

1m Vergleich mit der seldschukischen Periode erscheint die Zeit der
beduinischen Vorherrschaft in der Region I:Iarran friedlicher, da es
langere Perioden ohne Krieg gab und die Strategie der Byzantiner de
fensiv statt offensiv war. FUr die 36 Jahre zwischen 487/1094 und
524/1130, was der Zeit zwischen dem Tode Aqsunqurs, dem Gou
verneur Aleppos von Seiten Maliksa!ls, und der Einnahrne Aleppos
durch Zangj entspricht, lassen sich nur 13 Jahre benennen, in denen
von den literarischen Quellen nichts tiber militiirische Ereignisse in
der Ebene zwischen I:Iarran und ar-Ruha' berichtet wird.383

Es ist jedoch zu betonen, daI3 die Stadt nie von den Franken erobert
wurde. Auch wird tiber keine Pliinderung oder Massaker in der Stadt
berichtet, etwa beim Machtiibergang von einem seldschukischen Amlr
auf den anderen. Oberlieferte Konflikte, bei denen Teile der Stadt zer
stort wurden, sind nur fur die Zeit der beduinischen Vorherrschaft be
kannt: die innerstadtischen Unruhen des Jahres 423/1032 oder 424/
1033 sowie die Zerstorung eines Teils der Stadtmauer und Pliinderun
gen wiihrend des Aufstandes der Stadt gegen Muslim ibn Qurais im
Jahr 476/1083. Auch im Jahr 508/1114 worden Teile der Stadtmauer
zerstort, hingegen durch ein Erdbeben.

Auch wenn es in der seldschukischen Zeit zu keinen tiberlieferten
Zerstorungen innerhalb der Stadt durch Kriegseinwirkungen kam, so
war doch die Neigung, in reprasentative Gebaude zu investieren, ge
ring, sei es aufgrund der militiirischen Unsicherheit oder der Armut.
Zeuge dafur ist der spanische Reisende und Mekkapilger Ibn Gubair,
der im Jahr 580/1184 nach I:Iarran kam, und seinen Bericht tiber die
Stadt mit den Worten beginnt: "Eine Stadt, die nichts angenehrnes hat

383 Aufgrund der schriftJichen Quellen, deren Uberlieferung etwas zufal1iges hat, las
sen sich fur die Kriegssaisons 490/1097, 49211099, 493/1100, 495/1102, 507-8/1114, 509
10/1116,510-11/1117,511-12/1118,515/1121,518/1124 (stall Krieg eine Hungersnot),
519/1125,520/1126 und 521/1127 keine militiirischen Aktivitiiten im Rawn l:Iarriin und
ar-Ruha' feststellen.



ZWISCHEN SELDSCHUKEN UNO KREUZFAHRERN 259

(baladun la ~asana ladaihi)". Was er bewundert, sind jedoch die
zangldischen Neubauten und Restaurierungen.384

Die Landwirtschaft und damit die wirtschaftliche Basis der BevoJ
kerung wird vermutlich am meisten unter der Kriegssituation gelitten
haben. Die gesamte Region war fur mindestens zwei Generationen
Aufmarsch- und Kampfgebiet gewesen. Erst der Waffenstillstand von
ZangI im Jahr 522/1128 und spatestens die Eroberung ar-RuM's im
Jahr 539/1144 leiteten eine Wende ein, die der Chronist Abu I-Ma}.1a
sin deutlich zur vorhergehenden Periode kontrastiert. ZangI plante, die
Westprovinz langfristig zu seiner autonomen Machtbasis auszubauen.
Die Diyar MU9ar waren reich an landwirtschaftlichen Ressourcen.
Seine Ma13nahrnen zur Landsteuer (barag) und Wasserverteilung soll
ten den Landausbau fordem, letztlich fur die Versorgung seiner Ar
mee mit Nahrungsmitteln. Abu I-Ma}.1asin ibn Salama hob den scho
nenden Umgang ZangIs mit der landwirtschaftlichen Flur und den
Bauem (falla/:lun), die sie bearbeiteten, sowie den Gegensatz zu den
ArnIren vor ZangI hervor.38S Dies war offenbar eine fur die Bewohner
l:Iarrans neuartige Politik eines turkmenischen Arnlrs.

X.6. Steuerwesen und Ressourcendistribution

Lebensgrundlage und Steuerbasis war in der Region l:Iarran der Be
wasserungsfeldbau. Aus einer Passage bei Wilhelm von Tyros ist her
auszulesen, daB der Gullab die Grenze zwischen ar-Ruha' und l:Iarran
bildete. In der Zeit der Abwesenheit von Krieg gab es trotz unter
schiedlicher politischer Zugehorigkeit zwischen l:Iarran und ar-Ruha'
eine einverstandliche Regelung tiber die Wasserverteilung. Doch in
den Jahren vor der Schlacht am BalIg gehortees zu Balduins Taktik,
die Bevolkerung von l:Iarran an der Kultivierung zu hindem. 386

Uber die Steuerpolitik in l:Iarran und die Verteilung des knappen
Gutes, Wasser, erfahren wir erst etwas zur Zeit von ZangI ibn Aqsun
qur. Die Darstellung seiner MaBnahrnen im Tarib ijarran des Abu 1
Ma~asin soil offenbar einen Kontrast zur vorherigen Situation dar
stellen. Auch hier wird deutlich, daB die Steuer- und Distributionspo
Iitik zu den wichtigsten Instrurnenten des seldschukischen Staates zum
Aufbau des Landes gehorten.

384 Ibn Gubair, RiJ:Ua, ed. Wright, 244-248; iibers. Giinther, 182-185.
385 Ibn a1-'Adim, Bugya VIII, 3850-3852; siehe auch oben Abschnitt IX.3
386 Wilhelm, Historia XXXIX, ed. RHC His!. Oce., 445-447; ed. Huygens. 487-491;

iibers. Babcock - Krey I, 457.
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Zu den fordemden MaI3nahmen Zangis gehorten die Abschaffung
vieler Abgaben und Zwangsbelastungen sowie die Bindung der Steu
erleistung an den Ertrag unter Beriicksichtigung der jahrlichen
Schwankungen. Dadurch wurde die Steuerbelastung fur die Bauem
gerechter verteilt. Die erwahnte Dreiteilung des Wassers bezieht sich
wahrscheinlich auf die Aufteilung oder Ableitung vom FluB Gullab,
dem HauptquellfluB des Bal"il]. 1m Bewasserungsfeldbau in der tradi
tionellen islamischen Bewirtschaftungsweise, wie sie aus Oasen be
kaunt ist, wird nicht Land, sondem Wasserrechte zugeteilt. Nach dem
Tarib f:!arran teilte Zangi die Wasserrechte neu auf. Ein Drittel ging
auf die Felder, die i.m Besitz der Staatsgewalt (sul!an) waren - wahr
scheinlich Staatsdomanen ¢ai 'as -, ein Drittel fur das Getreide der Be
volkerung und ein weiteres Drittel fur die Versorgung der Stadt und
der Zitadelle. Spatestens von nun an konnte die Region von den Ver
anderungen durch die seldschukische Herrschaft profitieren, ohne daB
die Fortschritte durch Kampfhandlungen wieder zerstort wurden.

XI. Das Emirat der Banu CUqail in Qal'at Ga 'bar und ar-Raqqa

XI.I. Der Charakter der 'uqailidischen Herrschaft

Das Fiirstenturn von Qal(at Ga(bar und ar-Raqqa i.m Sliden des BalIl]
Tales steht innerhalb der vorliegenden Untersuchung stellvertretend
fur die Regionen abseits der grol3en Kriegsereignisse sowie fur die 10
kalen arabisch-nomadischen Herrschaften, die sich dem seldschuki
schen Staatensystem angepaI3t haben. Innerhalb des seldschukischen
Staates nahmen diese Emirate eine Sonderstellung ein, die sich in
weitgehender Neutralitat und in ihrer Rolle als Verrnittler und Asyl
geber auBerte.

Wahrend der Zeit der Massaker an den Banu (Uqail und ihrer Ver
treibung aus Nordmesopotamien werden die AmIre der Banii (Uqail
von Qal(at Ga(bar und ar-Raqqa in den erzahlenden Quellen nicht ge
nannt. Sie behielten Qal(at Ga(bar und ar-Raqqa, wahrscheinlich auf
grund ihrer neutralen Politik und der strategischen Lage von Qal(at
Ga(bar. Zeitweise, aber erst ab 510/1116-7, gehorte auch die Stadt
Balis zu ihrem Emirat.387 In den Machtkampfen, die insbesondere
nach dem Tode von Ri<;iwan in Aleppo einsetzten, kam den (Uqailiden
von Qal(at Ga(bar eine deutlich erkennbare Sonderposition zu. In vie-

387 Ibn al-'Adim, Zubda II, 180. Siehc Kapitcl zwei, Abschnitt IV.7, Anm. 410.
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lerlei Hinsicht ist die Herrschaft der tUqailiden von Qaltat Ga<bar und
ar-Raqqa der der Munqigiden von ~aizar iihnlich. Beide Herrschaften
lassen sich in der Rowtonschen Terminologie als "dimorphic state"
bezeichnen.

Zwischen den verbliebenen arabisch-beduinischen Fiirstentiimern
bestanden enge freundschaftliche Kontakte. Usama ibn Munqig (gest.
584/1188) berichtet von der Freundschaft seines Vaters mit ~ihab ad
DIn Malik ibn Salim. Die wenigen Hinweise deuten darauf hin, daB
die Banu tUqail ihre Herrschaft durch eine weitreichende Heiratspoli
tik mit den Banu Nurnair, den Banu Mulatib von Aramiya und den
Banu Mazyad sowie vermutlich auch zu den anderen Stammen abge
sichert haben.388 Die tuqailidisch-munqigidische Freundschaft wirkte
sich auch auf den Austausch von Lobdichtern389 und von stadtischen
Funktionstragern aus. So ist es sicher kein Zufall, wenn der imam der
Versammlungsmoschee von ar-Riifiqa im Jahr 529/1135, Abu Tayyib
~ad ibn tAbd al_tAzjz ibn Mu1}.ammad ibn l:Iubaib as-Sulaml (gest.
nach 529/1135), seine Ausbildung unter anderem in ~aizar bei einem
Lehrer der Banu Munqig absolviert hatte.390

Gerade bei den Amrren mit nomadischem Hintergrund, wie den
tUqailiden von Qaltat Gatbar und ar-Raqqa, zeigt sich in der seld
schukischen Periode die neue Bedeutung befestigter Platze und Bur
gen als Ausgangspunkt von Herrschaft und zum Machterhalt. 1m Ge
gensatz zur Zeit der beduinischen Vorherrschaft wird von keinem
Zeltlager (/:zilla) als Residenz mehr berichtet.

Als nicht-turkmenisches, arabisches Emirat hatten die tUqailiden
eine Sonderstellung innerhalb des seldschukischen Westens inne. Sie
bemiihten sich urn eine Form der weitgehenden Neutralitat bei inner-

388 'Ali ibn Salim ibn Malik al-'Uqaili von ar-Raqqa verheiratete seine Tochter mit
Man~iir ibn GauSan an-Nurnairi; s.u. Abschnitt XI.5. Die Tochter von Salim ibn Malik
war mit dem arabischen Fiirsten Ibn Mula'ib von Afimiya verheiratet; 'A~imi, TarD), ed.
Za'nir, 385; teiliibers. Monot, 130; Ibn al-'Adim, Zubda II, 251.lm Jahr 514/1120-1 ver
schwilgerte sich Malik ibn Salim mit den siidirakischen Banii Mazyad; Ibn al-Qaliinisi,
Qail, ed. Zakkar, 323; Sib! ibn al-Gauzi, Mir'at, ed. Jewett, 56; ed. Haidarabad VIII, 91.
Ibn Munqig, I'tibar, 130, iibers. Hitti, 159; iibers. Preilller, 1. Aufl., 166f.; 2. Aufl., l46f.,
berichtet, daB der Vater von Usama dem Amir Malik ibn Salim von Qal'at Ga'bar eine
friinkische Sklavin aus einer Beute schickte. Diese Sklavin schenkte dessen Sohn und
Nachfolger Badran ibn Malik das Leben. Ahnlich auch Ibn ~addad, A'laq III, 112f.

389 Der Hofdichter von ~araf ad-Daula Muslim ibn Qurai~ al-'Uqaili mit Namen l:Iai
dara ibn Al,unad, bekannt als Ibn Qa!&rmiz wurde spilter der Hofdichter von Usama ibn
Munqigs Vater; Ibn aI-'Adim, Bugya VI, 3009-3012. Und der Hofdichter der 'Uqailiden
von Qal'at Ga'bar, al-Mu\}afbaf, dichtete auch fur die Banii Munqig und den Mazyadiden
Dubais ibn ~qa; Ibn al-'Adim, Bugya VIn, 3738-3743.

390 rhn aJ-'Adim, Bugya II, 988-991.



262 KAPITEL DREI

seldschukischen Konflikten. Dadurch wurden sie zu Vermittlem in der
Politik und Asylgeber fUr hochrangige politische Fltichtlinge aus dem
Seldschukenreich.

Auch scheinen sie in gewissem Mafie eine Kontrolle tiber die Be
duinen in der Region des mittleren Euphrats ausgetibt zu haben. No
madische Viehwirtschaft wird irn Umland von Qaltat Ga<bar und ar
Raqqa in den erzahlenden Quellen erwlihnt, jedoch irn Gegensatz zur
vorangegangenen Zeit der beduinischen Vorherrschaft nur in der Re
gion stidlich des Euphrats. Auch werden in den Quellen innerhalb der
Herrschaft der <Uqailiden keine Klagen mehr tiber eine nomadische
Bedrohung der Stadt und der Wege erhoben. Dies kann sowohl mit
einem vermuteten Rtickgang der Anzahl an Beduinen, wie auch mit
einer starkeren Kontrolle der nomadischen Aktivitiit durch die Herren
von Qal<at Ga<bar zusarnmenhlingen. Die Rebellion der Banu Nurnair
in ar-Raqqa 501-2/1108 ist hier eine Ausnahme, die die Regel urn so
deutlicher hervortreten laBt. Sie zeigt zum einen das noch starke be
duinische Element irn Emirat, aber zum anderen auch die vergleichs
weise geringen Machtmittel, die den <Uqailiden selbst zur Verfugung
standen, wenn ihre Biindnisse zusammenbrachen.

Nicht nur gegentiber den Seldschuken, auch gegentiber den anderen
Fremdherrschem, den Franken, wurde Neutralitlit gewahrt, die sich in
dem erfolgreichen Fernhalten frlinkischer Razzien in ihr Gebiet nie
derschlug. Es ist nicht ausgeschlossen, dafi diese Neutralitiit auch eine
Folge der kurzfristigen Gefangennahme Salim ibn Maliks durch die
Franken im Jahr 497/1107 iSt.391 Das Ende der tuqailidischen Herr
schaft in ar-Raqqa wurde durch ZangI eingeleitet, der bestrebt war,
einen autonomen Herrschaftsbereich irn Westen des seldschukischen
Westreiches zu errichten und daher auch den mittleren Euphrat zu be
herrschen wiinschte. 1m Jahr 529/1135 wurde ar-Raqqa von ZangI
kampflos eingenommen. 1m Gegensatz zu l:Iarran durchlebte ar-Raqqa
eine wesentlich friedlichere Entwicklung wahrend der <uqailidisch
seldschukischen Zeit. Die Stadt selbst diirfte durch verstarkten Handel
aufgrund sicherer Wege profitiert haben. Insbesondere entwickelte
sich ar-Raqqa wahrscheinlich schon in den letzten Jahrzehnten vor der
seldschukischen Eroberung zu einem bedeutenden Zentrum der Kera
mikindustrie. Die Analyse der Herrschaft der Banu <Uqail tiber ar
Raqqa behandelt daher folgende Punkte:
- Die Rolle der Burg irn "dimorphic state" (Rowton) der <Uqailiden.

391 Siehe Abschnitt V.5 insb. S. 193f.
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- Die Sonderstellung als arabisches Fiirstentum innerhalb des turk
menisch-seldschukischen Staates.

- Das Verhaltnis zwischen den Banii <Uqail und den Nomaden in ih
rem Herrschaftsbereich und

- der Ausnahmefall der Rebellion der Banii Numair im Jahr 501-2/
1108.

- Das politische Verha1ten gegeniiber den frlinkischen Staaten.
- Die Eroberung ar-Raqqas durch <Imad ad-DIn Zangt im Jahr 529/
- 1135.
- Die administrative Organisation ar-Raqqas und
- die wirtschaftlichen Grund1agen ar-Raqqas in <uqailidischer Zeit.

XI.2. Die Burg oder die befestigte Stadt als
Ausgangspunkt der Herrschaft

Macht wurde in der seldschukischen Periode nicht anders als im
hochmittelalterlichen Europa von Burgen ausgeiibt. Unter dem Druck
der seldschukischen Herrschaft paBten sich einige Beduinenamrre der
neuen Form se1dschukischer Staatlichkeit an. Zentrum arabisch-be
duinischer Herrschaft war nicht mehr das Zeltlager, die ~illa - dieses
Wort erscheint nicht mehr in den Chroniken der Untersuchungsre
gion -, sondem eine Festung oder befestigte Anlage. Diese Wende
wurde vom <uqailidischen Herrschaftsklan schon zur Zeit von Muslim
ibn Qurais vollzogen. Ibn al-A!rr schreibt, daB Muslim ibn Qurais der
erste war, der Mosul, das zuvor offen war, mit einer Mauer umfrie
dete, daB Gikirmis sie ausbaute und daB Zangt sie mit einer starken
Befestigung umgab.392 Zu Salim ibn Malik al-<Uqaills Herrschaft ge
horten die Festung Ga<bar und das befestigte ar-Raqqa. Gruppen der
Banii Numair iibten Herrschaft iiber die Festung an-Nagm oder die Fe
stung Sinn Ibn <Utair aus. 1m FaIle der Munqigiden war es die Festung
Saizar und bei den Banii Mula<ib die Festung AIamiya.

Burgen ermoglichten es, mit einer relativ kleinen Besatzung einen
Angriff einer groBeren Armee erfolgreich abzuwehren oder auch eine
grol3ere stiidtische Bevolkerung zu kontrollieren. Das Herrschaftsin
strument Burg war fiir die Sicherung der seldschukischen Fremdherr
schaft notwendig. Die <Uqailiden und andere Amrre mit nomadischem
Hintergrund pal3ten sich dem an. Eine Festung ermoglichte ihnen ei-

392 Ibn al-A!ir, Bahir, 78. Vg!. Ibn al-Mir, Kamil X, 293. Eine Zitadelle gab es mogli
cherweise auch schon zuvor. So erwahnt sie Sib! ibn al-Gauzi, Mir'at, ed. Sevim, 30
(Qal'at al-MaUfil); iibers. Yazbeck, 114 (J. 450/1058).
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nen sicheren Riickzug und Schutz gegen die Seldschuken. Insbeson
dere fUr Qal<at Ga<bar gibt es literarische und archiiologische Belege
fUr einen bedeutenden Ausbau der Stadt unter <uqailidischer Herr
schaft.

Die <Uqailiden gaben als Hauptsitz ihrer Herrschaft der Festung
Ga<bar den Vorzug vor der mit einer Mauer bewehrten Stadt ar-Raqqa.
Ar-Raqqa war, nach den Erwahnungen in den literarischen Quellen zu
urteilen, zum Ende des 5./11. Jahrhunderts als Stadt bedeutender, je
doch liegt Qal<at Ga<bar strategisch giinstiger, auf einem hohen Fel
sen, von dem man einen wichtigen Teil <\es mittleren Euphrats militii
risch kontrollieren konnte, und den man besser als ar-Raqqa, das im
Schwemmland der BalIl]-Miindung lag, verteidigen konnte.

Die Festung Dausar oder Ga<bar war vor der Herrschaft der <Uqai
liden als Ortschaft unbedeutend gewesen. Ihre Urspriinge liegen im
Dunkeln, abgesehen von einer verfallenen spatantiken Befestigung.
Dausar wurde nur gelegentlich der Expansion des Anustagm ad-Diz
bart im Jahr 432/1 040-1 erwahnt und gelangte danach in die Hande
eines Ga<bar ibn Sabiq al-Qusairt oder an-NumairL 1m Jahr 464/1071
2 wird sie nochmals erwahnt, als Ga<bar ibn Sabiq auf der Festung
ermordet wurde. Unter numairidisch-qusairidischer Herrschaft galt die
Festung Ga<bar als ein Ort notorischer Wegelagerer, ein Zustand, den
Maliksah durch seine Eroberung beendete.393 Nach der Vergabe der
Herrschaft an den <Uqailiden Salim ibn Malik wird der Ort haufiger in
den Quellen genannt und entwickelte sich zu einer bedeutenden Stadt
am mittleren Euphrat. Die archiiologische Analyse steht mit dem lite
rarischen Befund nicht im Widerspruch. Cristina Tonghini kam auf
grund ihrer Untersuchung der Keramik von dem Zitadellenberg zu
dem Schlul3, dal3 eine signifikante Besiedlung auf Qal<at Gatbar in der
zweiten Halfte des 5./11. Jahrhunderts einsetzte.394

393 Zur Vorgeschichte siehe Kapitel zwei, Abschnitt rv.2, Anm. 237, 292 Wld 401.
394 Tonghini (1998) 30, 35; Tonghini (1996) insb. 290. Pers6nlicher Briefvom 22.3.

2000. Tonghini nimmt als Terminus ante quem die in den Quellen (Ibn al-Qalanisi, Vail,
ed. Amedroz, 1oof.; ed. Zakkar, 168) genannte ErmordWlg von <ia'bar ibn Sabiq im Jahr
464/1071-2 fUr die BesiedlWlg der Zitadelle Wld damit fUr das Einsetzen des Keramikbe
fundes. Doch die Befunde von Tonghini widersprechen nicht der These, daB das Einset
zen der verstiirkten BesiedlWlg der Zitadelle erst mit der 'uqailidischen Herrschaftsiiber
nahrne im Jahr 479/1086 zusammenflillt. Die 'Uqailiden hatten ein Interesse an dem Aus
bau der BefestigWlg zu einer Stadt, wohingegen die QUSairiden als Wegelagerer in den
Quellen charakterisiert werden. Der Keramikbefund in den GrabWlgen liiBt darauf schlie
Ben, daB die Produktion der sogenannten Fritteware 1 schon einige Zeit angelaufen war,
bevor sie in signifikanten Mengen auf den Zitadellenberg verbracht wurde. Diese Fritte
ware 1 wurde wahrscheinlich in ar-Raqqa produziert.
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Am FuBe des Zitadellenbergs entwickelte sich eine Vorstadt, die
insbesondere in ayyiibidischer Zeit sehr bedeutend war.39S Diese Vor
stadt wurde jedoch in den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts bei
den Sicherungsarbeiten fur die Zitadelle im Zuge des Asad-Stausee
Projektes vollstandig abgebaggert. Archaologische Befunde sind nicht
mehr moglich. Aussagen iiber die Bedeutung der Vorstadt lassen sich
nur aufgrund der literarischen Quellen treffen. Bei einer Hochwasser
katastrophe im ~afar 516/April-Mai 1122 war die vorgelagerte Stadt
(raba¢) schon so groB, daB 800 Wohnstatten (makiin) untergingen.
Auch besaB sie eine urngebende Mauer (sur), die so breit war, daB
man ein pferd auf sie stellen konnte, urn es zu retten.396

Die zweite Stadt im Herrschaftsgebiet der 'Uqailiden war die Stadt
ar-Raqqa. Sie wurde yom Sohn oder Bruder des jeweils herrschenden
'Uqailiden von Qal(at Ga(bar regiert. Ar-Raqqa war mit dem 'abbasi
dischen Mauerring befestigt. Nur ein Hinweis auf 'uqailidische Bau
aktivitiiten ist faBbar (s.u.). Trotzdem ist eine quadratische Zitadellen
anlage in der Siidwestecke des Mauerringes hervorzuheben. Wann sie
errichtet wurde, ist unbekannt. Archaologisch wurde sie nie unter
sucht. In den fiinfziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts wurde sie
planiert und ist heute vollstandig iiberbaut.397 Sie ist noch auf Luftbil
dern der dreiBiger Jahre deutlich erkennbar. Die literarischen Quellen
berichten jedoch erst in ayyiibidischer Zeit im 7./13. Jahrhundert von
einem Ausbau und einer ,,neuen Zitadelle".J98 Dies liiBt einen Vorgan
gerbau verrnuten. Es ist nieht ausgeschlossen, daB die Burg urspriing
lieh auf die 'uqailidische Herrschaft zuriickgeht, denn die 'Uqailiden
bauten auch die Festung Ga(bar aus.399

395 Der Ort Qal'at Ca'bar war so bedeutend, daB er in ayyl1bidischer Zeit eine Miinz
stiitte hatte, die Kupfenniinzen priigte; Balog (1980), Nr. 346-348, 496f. Dies verweist auf
umfangreiche lokale Marktaktivitiiten, die iiblicherweise nicht oben in der Zitadelle statt
fanden, sondem in der eben gelegenen Vorstadt.

396 Hochwasser bei Qai'at Ga 'bar: Ibn al-Qalanisi, pail, ed. zakkar, 329 (ausfiihrlich
ster Bericht); Ibn al-A!ir, Kiimil X, 427; Ibn al.Cauzi, Munta~m, ed. 'A!A XVII, 203f.
(iiber die Situation in Bagdad bei diesem Hochwasser); 'A~imi, Tarib, ed. za'rUr, 371f.
(beide unterschiedlich datierten Berichte beziehen sich vennutlich auf ein historisches
Ereignis). Ibn al-Furat, Tarib I, 341 (l72r), 354 (178v) (Datumsangabe ~afar 516 h.), be
rubt wahrscheinlich auf Ibn al-Qalanisi. Tonghini (1998) 20 fand keine archiiologischen
Hinweise auf die Katastrophe.

3971m Jahr 2001 wird der miichtige Siidosttunn des Mauerringes und Nordosttunn der
Zitadelle noch als ai-quiia (Wassertopf), bei dem heutigen Platz des Uhrentunn (as-sa 'a),
erinnert.

398 Sie wird irn Jahr 622/1225 unter dem Begriff "die neue Zitadelle (ai-qai'a ai
gadfda)" genannt; Ibn N~if, TariQ, 114.

399 Tonghini (1998) 30, 35.
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Mit Sicherheit errichteten sie in ar-Rafiqa ein heute verlorenes und
nieht mehr zu lokalisierendes Gebiiude. Eine fragmentarische Inschrift
beriehtet von der Einrichtung einer islamrechtlichen Stiftung, einer
waqf, durch einen Sohn des tUqailiden Abu az-Zimam Salim ibn Ma
lik. Die Inschrift datiert den Bau in oder nach dem Jahr 500/1106-7.400

XI.3. Die Sonderrolle der Vqailiden in Qal'at Ga 'bar und ar-Raqqa

Die verbliebenen Fiirstentiimer unter arabisch-nomadischer Herrschaft
nahmen eine Sonderstellung im seldschukischen Staatensystem ein.
Sie ist gekennzeichnet durch die weitgehende Neutralitiit der tUqaili
den bei militiirischen Auseinandersetzungen lll.ld durch ihre vennit
te1nde Rolle in Konflikten zwischen Kreuzfahrern und Seldschuken.
Qaltat Gatbar galt als Ort, in dem man vor Verfolgungen der Seld
schuken und der Kalifen sieher sein konnte.

Obwohl tuqailidische und numairidische Beduinengruppen gele
gentlich in der Heerfolge seldschukischer AmITe erwiihnt werden, so
gibt es nur zwei Hinweise dafiir, daB sieh die tUqailiden von Qaltat
Gatbar an den zahlreiehen Militiirbewegungen beteiligten.401 Bei dem
Angriff der Franken von ar-Ruha' auf l:Iarran im Jahr 497/1104, der
letztlich zur Schlacht am BalIb bei ar-Raqqa fiihrte, beteiligte sich
Salim ibn Malik al-tUqailI mit Beduinen der Banu tUqail am Entsatz
von l:Iarran, wahrscheinlich unter dem Befehl von Gikinni~,dem Gou
verneur von Mosul, oder Sukman ibn Artuq (S. 193f.). Aus einer
Stelle bei Ibn al-tAdIm geht indirekt hervor, daB Malik ibn Salim
zeitweilig von dem Fiirsten von Aleppo abhiingig war und zu dessen
Amlren ziihlte, jedoch scheint er trotzdem eine weitgehend autonome,
neutrale Position beibehalten zu haben.402 Seldschukische Heere, auch
aus Mosul, passierten auf der Euphratlinie hiiufig das Gebiet von

400 Haase (2002). Die Inschrift wurde auf dem Friedhof in der Niihe des ehemaligen
Grabgebiiudes von ~ail:! Uwais al-Qarani gefunden. In dieses Geliinde gelangten sekundiir
viele Sleine und Spolien.

401 Die Munqigiden von Saizar waren naeh der Uberlieferung von Usama ibn Munqig
weitaus mehr in die militarischen Ereignisse der Zeit einbezogen. Dies lag aber niehl zu
letzl daran, daB Saizar starker von den friinkischen Staalen bedrohl war. Es isl aber niehl
ausgesehlossen, daB dieser Eindruek aueh an der hoheren Uberlieferungsdiehle dureh
Usarna ibn Munqig liegt.

402 Die Naehrieht gehl auf Badran ibn Husain ibn Malik ibn Salim zuriiek und findet
sieh bei Ibn al-'Adim, Zubda II, 171 (J. 507/1113-4): "Alb Arslan [ibn Rigwanl sammelte
eine Gruppe AmIre [...1unter ihnen war Malik ibn Salim, der Herr von Qal'al Ga'bar
(gama'a A/b-Ars/iinu gamii'a/an mina I-umariii [...] wa-kiinaflhim Miiliku bnu Siilimi
~ii!Ubu Qa/ 'ati Ga 'bar)"; aueh bei Ibn al-'Adim, Bugya IV, 1985.



Abb. 6: Ar-Rafiqa, Antlug von Sudosten, die quadratische Zitadellenanlagc ist unten im Bild zu erkennen. Franzosische Luftauf
nahme vom 16. 6. 1936.
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Qal'at Gatbar und ar-Raqqa und setzten dort auch iiber den FluB, ohne
daB eine Reaktion oder auch Unterstiitzung von Seiten der tUqailiden
in den literarischen Quellen vennerkt wird. Es ist aber nicht unwahr
scheinlich, daB diese Anneen von den tUqailiden versorgt wurden,
auch wenn dies die Quellen nieht ausdriicklich erwahnen.

Ahnlich wie die arabische Herrschaft der Munqigiden403 waren die
tUqailiden treuhanderische Vennittler und Asylgeber fur verschiedene
Parteien. Moglicherweise wuchs ihnen diese Rolle dadurch zu, daB
ihnen als arabisch-sltUische Fiirsten mit begrenztem Machtpotential
weder eine besondere Sympathie fur die tiirkisch-sunnitischen noch
fur die frankisch-christlichen Eroberer zugetraut wurde. Hinzu kam,
daB sie schon aus GrUnden des Machterhaltes iiber ein Netz von guten
Beziehungen verfiigen muBten. Diejenigen Muslune, die in Qaltat
Gatbar und ar-Raqqa Zuflucht suchten, waren - soweit es zu beurteilen
ist - arabische Sltlten, wie die tUqailiden selbst, oder aber in Aleppo
in Ungnade gefallene Personlichkeiten.404

1m Jahr 501/1107-8 handelte Malik ibn Salim als Treuhander fur
Gawl1 bei der Ubergabe der Geisel Balduin von ar-Ruha' an Joscelyn
(S. 207). 1m Jahr 501/1108 waren die Sohne von $adaqa ibn Mazyad
aus Furcht vor den Seldschuken nach Qal<at Gatbar geflohen.40S Spater
kam J:lusam ad-Din ibn ad-Damlag, ein fiihrender Aleppiner Batinl
SitU, nach Qaltat Gatbar. Er starb in ar-Raqqa irn Jahr 507/1113-4.406

1m gleichen Jahr floh auch der von Geflingnis und Konfiskationen be
drohte rats von Aleppo, $atid ibn Badl" nach Qaltat Gatbar.407 1m
Jahr 508/1114-5 sab sieh der ehemalige Wesir von Aleppo Abu I-Fac;ll
ibn al-Mau~ul genotigt, vor einer weiteren Konfiskationswelle in

403 Vg\. die Vennittlung der Munqigiden zwischen den Kreuzfahrern von Antiochia
und Balik Gazi ibn BaJuiim ibn Artuq im Jahr 516/1122-3 in der Frage der Ubergabe der
Geisel Balduin; Ibn Munqig, I'tibar, ed. Hitti, 120£.; iibers. PreiJ31er, 1. Aufl., 157f.; 2.
Aufl., 136f. Kohler (1991) 160f.

404 Eine Zusammenfassung der Rolle der 'Uqailiden von Qal'at Ca'bar als Vennittler
und Asylgeber fmdet sich auch bei Kohler (1991) 158-162.

40S Ibn al-A!ir, Kamil X, 323. 1m Jahr darauf 502/1108-9 ging Badran ibn ~adaqa von
Qal'at Ga'bar zu Maudiid nach Mosul, urn sich mit dem Sultan zu versi>hnen, sein Bruder
Man~iir ibn ~adaqa ging g1eich an den Hof des Sultans; Ibn al-A!Jr, Kamil X, 330.

406 Ibn al- 'AdiIn, Zubda II, 168f.
407 Ibn al-'AdiIn, Zubda II, 170£.; '~~imi, Tiirib, ed. Za'riir, 369 (Ermordung ~a'id ibn

BadI' wird fur das Jahr 512 h. erwiihnt). Wiihrend der Verhandlungen in Qal'at Ga'bar im
Jahr 513/1119-1120 (s.u.) befand sich ~a'id ibn BadI' noch immer in der Stadt. Ais er sich
auf dern Weg zu Nagm ad-Din Ilgiizi befand, urn ihn urn eine Genehmigung fur die
Riickkehr nach Aleppo zu bitten, wurde er mit seinen beiden SOhnen von Angehorigen
der Ba!inIya umgebracht. Vgl. Crawford (1955) 69.
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Aleppo nach Qal(at Ga(bar zu fliehen. 408 1m Jahr 510/ Il17 ging das
Geriicht urn, daB selbst der als tyrannisch gescholtene Wesir und
Machthaber von Aleppo, Lu'lu', Vennogenswerte nach Qal(at Ga(bar
in Sicherheit bringen wollte.409 Ais nach der Ennordung von Lu'lu' im
gleichen Jahr die Nachfolgekampfe in Aleppo noch heftiger entbrannt
waren als zuvor, profitierte Malik ibn Salim von der Situation, indem
er die Stadt Balis von dem Artuqiden Nagm ad-Din IlgazI kaufen
konnte, der sich in Geldnoten befand.410 1m Jahr 513/1119-1120 fan
den auf der Qal(at Ga(bar Verhandlungen zwischen Nagm ad-DIn 11
gazI von MardIn und Aleppo mit TugtagIn von Damaskus statt.411 1m
Jahr 514/1120-1 bat Dubais ibn ~adaqa nach einer militanschen Aus
einandersetzung mit dem Kalifen und dem Sultan Malpniid ibn Mu
Qammad Tapar in Qal(at Ga(bar urn Asyl. Dubais schickte von Qal(at
Ga(bar aus seinen Bruder Man~iir ibn ~adaqa mit einer Annee in den
Irak. Er selbst folgte im Jahr 515/1121-2 nach.412 1m Jahr 515/1121-2,
wahrend der Rebellion Sulaiman ibn IlgazIs, des artuqidischen Gou
vemeurs von Aleppo, gegen seinen Vater Nagm ad-DIn IlgazI in Mar
dIn, suchten Sultansah und IbrahIm, die beiden Sohne von Ri<;lwan, in
Qal(at Ga(bar fur kurze Zeit Asyl.413 1m Rama<;lan 518/0kt.-Nov.
1124, als es in Aleppo zu Ausschreitungen gegen die Christen kam,
floh der aus ar-RuM' stammende orthOOoxe Bischofvon Aleppo, Gre
gor, nach Qal(at Ga(bar.414 1m Jahr 518/1125, nach dem Too von Balik
GazI und den nachfolgenden Wirren in Aleppo, bot Malik ibn Salim
emeut Dubais Asyl an und vennittelte sogar gemeinsame Operationen
zwischen Dubais und Joscelyn von ar-RuM', Balduin von Ie Bourg,
der nicht nur Konig von Jerusalem, sondem auch Regent von Antio-

408 Ibn al-'Adim, Zubda II, 173.
409 Ibn al-A!ir, Kamil X, 372 (gibt das Jahr 510 h. oder 511 h. an). Ibn al-'Adim;

Zubda 11,177 (511 h.). Ibn al-Cauzi, Munla:?am, ed. 'A~ XVII, 158. Ibn al-Furat, Tario I,
199 (lOlr). Crawford (1955) 75f.; EI-Azhari(1997) 153f.

410 Nagm ad-Din Ilglizi ibn Artuq war inzwischen Herr von Aleppo geworden. Er be
fand sich in Geldntiten, urn seine turkmenischen Truppen zu bezahlen. Die Garnison in
Balis widersetzte sich ihm. Sie marodierte in der Region von Aleppo, so daB die Bevtilke
rung die Franken urn Hilfe anrief. Da der 'Uqailide offenbar iiber einigen Reichtum ver
fiigte, kaufte er die Stadt Balis von I1gazi. Ibn ai-'Adim, Zubda II, 180. Ibn Saddad, A'iaq
I!2, 398. Crawford (1955) 77f.

411 Ibn al-'Adim, Zubda 11,186; Ibn al-Furat, TlirilJ I, 273 (138r).
412 Ibn al-Qalanisi, pail, ed. lakklir, 323; Sib! ibn al-Cauzi, Mir'at, ed. Jewett, 56; ed.

Haidarabad VIIl, 91; ed. Glim.idi, 706f.; Ibn al-A!ir, Klim.il X, 398; Ibn al-'Adim, Zubda
II, 197; 'A:?imi, TiiriO, ed. la'riir, 370.

413 Ibn al-'Adim, Zubda II, 200, 203. Zurn politischen Hintergrund der Rebellion Hil
lenbrand ( 1981 b) 134; Crawford (1955) 91 f.

414 Chronicon 1234 II, 93; iibers. Abouna, 69f. Zurn politischen Kontext vg!. Ibn al
'Adim, Zubda II, 214f.
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chia war, und Sul~sah ibn Ri<;lwan gegen die Artuqiden in Aleppo.
Diesmal nahm auch Malik ibn Salims Bruder tIsa ibn Salim ibn Malik
an der darauffolgenden Belagerung Aleppos teil. 415 Die kurz darauf
den Euphrat entlang marschierende Armee unter Aqsunqur al-BursuqI
passierte ungehindert ar-Ra~ba und Balis, ohne daB eine Reaktion des
Herm von QalCat Gatbar iibermittelt wird.416 1m Jahr 519/ 1125, nach
der Schlacht von Atzaz, intemierte Aqsunqur al-BursuqI die Tochter
Balduins von Ie Bourg und den Sohn von Joscelyn in Qaltat Gatbar,
moglicherweise weil Salim als Treuhlinder und Vermittler handeln
sollte.417 1m Jahr 520/1126 bot ein Sohn von Malik ibn Salim dem
Aleppiner Rechtsgelehrten Saraf ad-Din Abu Talib ibn al-tAgamI
Asyl bei seinem Vater auf Qaltat Gatbar an. Ibn al-tAgamI lag im
Streit mit dem Aleppiner Qa<;lI Abu 1-l:Jasan ibn al-Ijassab. 418 1m Jahr
522/1128 floh der ehemaliger ra 1S von Aleppo Fa<;la'il ibn ~atid ibn
Badlt nach Qaltat Gatbar, urn den AmIren ZangIs zu entkommen; auch
ihm wurde Asyl gewlihrt.419 1m Jahr 525/1130-1 suchte Dubais ibn
~adaqa emeut Zuflucht auf Qaltat Ga(bar, nachdem er eine Niederlage
gegen den Kalifen al-Mustarsid billah erlitten hatte, urn danach emeut
Kontakte mit den Kreuzfahrem aufzunehmen. 420

XIA. Die CUqailidenfiirsten und die Nomaden

Das Verhliltnis der nun seBhaft gewordenen arabischen Nomadenfiir
sten zu den Nomaden selbst war ambivalent, wie es einem "dimorphic
state" entspricht. Einerseits bestand die miliHirische Basis der tUqaili
den, soweit di'e schmale Quellenlage iiberhaupt eine Vermutung zu
laBt, aus nomadischen Gruppen. Jedoch wurden die tUqailiden von
Qaltat Gatbar im Zusammenhang mit militlirischen Aktionen fast gar
nicht erwahnt. Streitigkeiten mit den Kreuzfahrem legten sie durch
Verhandlungen bei. Andererseits hatten die tuqailidischen Amlre die
Entwicklung ihrer Ortschaften im Blick und muf3ten daher auch auf
Hindliche Entwicklung und Sicherheit der Wege achten.

41S Ibn al-A~Ir, KAmil X, 430, 439f.; Ibn al-'AdIm, Zubda II, 221-223; Ibn al-FuJiit,
Tan1] I, 392 (197v). Crawford (1955) 99£.

416 Ibn al-Qaliinisi, pail, ed. Zakkar, 337f.; iibers. Gibb, Inf.; Ibn al-Mir, KAmil X,
439f.; Ibn al-'AdIm, Zubda II, 223·230; 'A~irni, Tarib, ed. Za'riir, 374; iibers. Monot, 110.

417 Matthiius, iibers. Dostourian, 236.
418 Ibn aJ-Furiit, Tarib I, 425f. (214r-v).
419 Ibn al-Mir, Kamil X, 458; Ibn al-(AdIm, Zubda II, 243; 'A~Imi, Tarib, ed. Za'riir,

381; teiliibers. Monot, 119.
420 Ibn al-'AdIrn, Zubda II, 247; ders., Bugya VII, 3480, 3488f.; Ibn al-Mir, Kiirnil X,

470f.; Barhebriius, Chronicon, iibers. Budge, 257. Vg!. Kohler (1991) 146-148.
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Da sich die tUqailiden in ihrer Herrschaftsfonn dem seldschu
kischen Regime angepaJ3t hatten, ist als Hypothese zu vennuten, daJ3
sie fur die Seldschuken die Kontrolle der verbliebenen Beduinen am
mittleren Euphrat iibemahmen. In der Zeit der beduinischen Vorherr
schaft, also vor MaliksM, war diese Region stiindig von Wegelagerei
der Nomadensilimme bedroht, insbesondere durch die Banii Numair
und den mit ihnen verwandten Banii Qusair auf Qaltat Gatbar. In der
Zeit der Herrschaft der Banii tUqail liegen in den erzahlenden Quellen
keine Klagen dieser Art mehr vor.

Zur Organisation der Beduinen innerhalb der tuqailidischen Herr
schaft gibt al-tA?:ImI einen beiliiufigen Hinweis, dessen Tragweite
aufgrund weiterer fehlender Uberlieferung nicht abgeschiitzt werden
kann. AI-tAzImI berichtet unter dem Jahr 520/1126-7 von dem Tod ei
nes amfr 'a~ab al-Gazira, dem ,,AmIr der Nomaden Nordrnesopota
miens", namens Tirad ibn WahIb an-NumairL Nachweislich war er
schon an der numairidischen Eroberung ar-Raqqas im Jahr 501-2/
Sommer 1108 beteiligt, aber nicht in fiihrender Position.421 Spiitestens
seit der friihen Ayyiibidenzeit bezeichnete der Titel amfr al- 'arab ei
nen von den ayyiibidischen Sultanen eingesetzten, unter den Beduinen
angesehenen Anfiihrer, der die Nomaden seiner Region unter Kon
trolle zu halten hatte und dafur auch tlntlohnt wurde.422 Ob hier schon
diese institutionalisierte Fonn des amfr al- 'arab vorlag, oder ob diese
Kontrolle Aufgabe der tUqailiden von Qaltat Gatbar war und der Titel
hier eher eine allgemeine Bedeutung hatte, ist nicht zu entscheiden.423

Uber bedeutende Streitkriifte geboten die tUqailiden von Qaltat
Gatbar nicht. Es ist zu vennuten, daB ihre militiirische Macht in der
Festung und in jeweiligen Koalitionen mit den benachbarten Noma
denstiirnmen lag. Die Argumente, die fur diesen beduinischen Cha
rakter der tuqailidischen Streitkriifte sprechen, sind zwar als solche
schwach, doch Argumente, die in eine andere Richtung deuten, fehlen:

421 <A~imi, Tant, ed. zaiiir, 376; teiliibers. Monot, 116. Vgl. Ibn Munqi<,l, l'tibar, 98
99; iibers. Hitti, 128; iibers. PreiJ31er, I. Aufl., 137; 2. Aufl., 114.

422 Hiyari (1975) leg! den Beginn der Institution, der imiirat at- 'arab, aufgrund von
Ibn Fa~1 al-'Umari (gesl. 749/1349) und al-Qalqa~ndi (gest. 821/1418) in die Zeit des
Ayyiibiden al-'Adil Abu Bakr. Die imiirat at- 'arab wurde von den Sultanen begriindet,
urn die nomadischen Araber zu kontrollieren und fur die ayyiibidische Herrschaft bere
chenbar zu machen. 1m Jrak jedoch scheint diese Institution schon alter zu sein. 1m Jahr
396/1005-6 ernennt der Kalif den 'Uqailidenamir Qirwas ibn al-Muqallad (reg. 391
44211001-1050) zum amir at- 'arab; Sib~ ibn al-Gauzi, Mir'at, ed. Rassi, 5; iibers. Rassi, 9.

423 1m Faile von ~adaqa ibn Ma~ur ibn Dubais ibn Mazyad (gest. 501/1108) wurde
der Titel amir at- 'arab im Jahr 501/1107-8 wohl chcr im Wortsinn, Befehlshaber der Be
duinen, verwendct; Ibn al-A!ir, Kiimil X, 306; Ibn al-Furat, Tiirib I, 9f. (6r-v).
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- Erstens: die Zugehorigkeit des Herrschaftsklans zu dem Stamm der
Banii <Uqail. Ais nomadisierender Stammesverband werden die
Banii <Uqail nach ihrer Zerschlagung in Nordsyrien und den Diyar
Mu<:lar mit einer Ausnahme (S. 193f.) nicht mehr erwiihnt. Es ist
anzunehmen, daB Gruppen weiterhin unter der Fiihrung der Fiirsten
in Qal<at Ga<bar und ar-Raqqa weiterhin in der Region lebten.

- Zweitens: eine vermutete ahnliche militacische Struktur bei den
Banii Munqig. in Saizar wie beim Fiirstentum von Qal<at Ga<bar.
Diese erlaubt einen Vergleich, der auf das starke nomadische Ele
ment im Militar verweist. Usama ibn Munqig. erwiihnt gelegentlich
die Namen von Reitem und AmIren im Gefolge der Munqig.iden,
darunter fiinf Nurnairiden, ein Qusairide, ein AngehOriger der Banii
KiHib und zwei Kurden.424

Die (Uqailiden von Qal<at Ga(bar waren nicht nur mit den Munqig.iden
eng befreundet, sondem sie unterstiitzten auch andere nomadische
Gruppen oder Fiirsten mit arabisch-nomadischem Hintergrund, insbe
sondere die Banii Mazyad, zu denen Gruppen der Banii <Uqail Ende
des 5./11. Jahrhunderts geflohen waren. Diese Unterstiitzung bestand
in der Gewiihnmg von Asyl und der Vennittlung von ~iindnissen. Di
rekte Waffenhilfe ist allerdings nur in einem Fall bekannt. An der
Belagerung von Aleppo im Sa<ban 518/0ktober 1124 durch den Ma
zyadiden Dubais ibn ~adaqa und die Franken beteiligte sich auch <Isa
ibn Salim ibn Malik, der Bruder des Regenten von Qal(at Ga<bar.

Die Nomaden, die im Gebiet oder im Umkreis der <Uqailiden von
Qal(at Ga<bar und ar-Raqqa genannt werden, waren Gruppen der Banii
<Uqail, Banii Nurnair und Banii Kilab sowie Turkmenen. Es ist jedoch
zu beriicksichtigen, daB die Banii Nurnair und Banii Kilab in den
iibennittelten Ereignissen nicht unter der Befehlsgewalt der <Uqaili
den standen, sondem unabhangig agierten. Die Orte, an denen die
Starnme von den erzahlenden Quellen erwiihnt werden, liegen in der
seldschukisch-'uqailidischen Zeit aIle siidlich des Euphrats: bei ~iffin,

Gabal al-Bisr und der Region Tadmur, wenn man von dem Entsatz
von J:larran durch die Banii (Uqail (S. 193f.) und Aufstand der Banii
Nurnair in ar-Raqqa (Abschnitt XI.5) absieht. Es ist nicht ausgeschlos
sen, daB die tatsachlichen Weidegebiete in dieser Zeit hauptsachlich
siidlich des mittleren Euphrats zu fmden waren und die Region urn ar-

424 Vgl. Ibn Munqi~, I'1ibar, Register: Numairiden: Gum'a an-Numairi, Mal:uniid ibn
Gum'a an-Numairi, Han!a an-Numairi, 'Ali ibn Salam an-Numairi, Numair al-'Allariizi.
Quiairiden: Badi' ibn Talil al-QuSliiri. Ki/iibiden: Qunaib al-Kiliibi. Kurden: Kiimil al
Mas!iib, Sarhank al-Kurdi.
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Raqqa, also nordlich des Euphrats, fur se13hafte Kultur sicherer gewor
den war. FUr die These einer weitgehenden Unabhiingigkeit der Banu
Numair und KiHib irn Umkreis der <Vqailiden von Qal<at Ga<bar spre
chen mehrere Beobachtungen:

Die <Uqailiden waren nicht in der Lage, sich aus eigener Kraft jenes
Aufstandes der Banu Numair in ar-Raqqa im Jahr 501-2/1108 zu
erwehren.
Der angegebene Riickzugsort der Banu Kilab lag in der Region des
Gabal al-Bisr zwischen ar-Ru~afa und Tadmur, einem traditionellen
beduinischen Riickzugsgebiet.425 Ob dieses Gebiet noch zum Ein
flul3bereich der <Uqailiden gehorte, ist unbekannt.
Usama ibn Munqig berichtet von einen Beduineniiberfall auf erne
kleine Karawane seines Vaters in dem Gebiet zwischen Tadmur
und Damaskus, wobei er den Stanun des Angreifers nicht nennt.426

Auch turkmenische Nomaden lebten irn Urnkreis der <Uqailiden von
Qal<at Ga<bar. Auch hier ist das Verhiiltnis ambivalent. Es schwankt
zwischen Schutz der Nomaden durch den <uqailidischen AmIr und
Razzien der Nomaden irn Gebiet der <Uqailiden:

Nomadische Turkmenen lebten in der Niihe von ~iffm, die Schafe
und pferde ziichteten, aber nicht zu den seldschukischen Verbiinden
gehorten. Saliln ibn Malik setzte sich fur sie ein, als eine Razzia Jo
scelyns im Jahr 514-5/1121 Schafe erbeutete und Gefangene mach
te.427

1m Jahr 508/1114-5 wurde das Gebiet von Qal<at Ga<bar von einem
nomadischen Uberfall heimgesucht. Der Anonymus des bustiin al
giirni < und Ibn al-Furat berichten: "Vnd darin [irn Jahr 508 h.]
machte TNT'S NWR428 eine Razzia gegen Qal'at Ga<bar".429 Der
zweite Namensbestandteil des Anfiihrers -!as (tiirkisch: -stein) lii13t
einen turkmenischen Uberfall vermuten.

425 Siehe unten Anm. 445.
426 Ibn Munqig, I'tibar, ed. Hitti, 70; iibers. Preilller, 1. Aufl., 107f.; 2. Aufl., 82f.

Moglicherweise gibt es einen weiteren indirekten Hinweis auf nornadisehe Unruhen in
Tadrnur. Ibn al-Qaliinisi, Vail, ed. Zakkar. 342, sehreibt, daB Tugtagin irn Rabi' IJlMai
1126 die Stadt von Aufstiindisehen gegen seinen Neffen (a/- 'ami/in 'a/aiM a/-wiiftbin
'alii ibn abihi), der dort Gouverneur gewesen war, zwiickeroberte. Auch bei Sib! ibn al
l;auzi, Mir'at, ed. Jewett, 72; ed. Haidarabad VIII, 118 (a/-mutaga/libin 'a/aiM).

427 Zu diesern Vorfall siehe unten Abschnitt X1.6.
428 Dieser Narnensbestandteil ist nur als Graphern iiberliefert.
429Diese Nachricht steht nicht irn Kontext der groBen politisehen Ereignisse. Die

Richtigkeit der Nachricht vorausgesetzt, rnuB es sich urn ein lokales Ereignis gehandelt
haben. Anonyrnus, Bustan, 117 (Zitat); Ibn al-Fumt, TariI} I, 172 (87v).



274 KAPlTEL DREl

Xl.5. Der Aufstand der Banu Numair in ar-Raqqa

Der Aufstand der Banii Nurnair in ar-Raqqa im Sommer des Jahres
501-502/ II 08 beleuchtet schlaglichtartig Strukturen und Machtver
haltnisse in der Herrschaft der 'Uqailiden von Qal'at Ga'bar und legt
ihren Charakter als "dimorphic state" offen. Es wird deutlich, dal3 die
Macht der 'Uqailiden auf ihren Beziehungen zu den Nomadenstam
men beruhte. In diesem Fall brachen die Beziehungen zusarnmen. Der
tUqailide Salim ibn Malik war gezwungen, urn seine Macht zu erhal
ten und die Sicherheit der Stadte zu gewahrleisten, seldschukische
Hilfe anzurufen. Es ist sonst kein anderer Fall iiberliefert, in dem zur
Niederschlagung innerarabischer Konflikte die Unterstiitzung turkme
nisch-seldschukischer Verbande angerufen wurde. Es scheint, wie be
reits angedeutet, daB die tuqailidischen Fiirsten von Qal'at Ga'bar
selbst iiber keine grol3eren Streitkrafte verfiigten. Gruppen von
tUqail-Beduinen werden in den Berichten iiber den Aufstand nicht
erwahnt. Das Ergebnis des Aufstandes fur jene Gruppe der Banii
Nurnair war der Erwerb von Qal'at an-Nagm durch Tausch, wo sie fur
einige Jahre herrschten.

Sihab ad-Din oder Saif ad-Din430 'Ali ibn Salim ibn Malik
Gouverneur in ar-Raqqa
von einem unbekannten Zeitpunkt
bis 501/1 107-8

Aufgrund der uniibersichtlichen politischen Lage im Jahr 501/1108 
es war die Zeit der Rebellion von GawB in der Gazlra - hatte eine
Gruppe der Banii Nurnair die Moglichkeit gesehen, ar-Raqqa wieder
zugewinnen. Die genauen Ursachen des Aufstandes werden nicht an
gegeben. Ein Teil der Ursachen diirfte in familiaren, tribalen Konflik
ten zu suchen sein. Man~iir ibn Gausan an-Numairl war ein Schwie
gersohn von tAB ibn Salim ibn Malik al-tUqaiU, dem Herro von ar
Raqqa. Man~iir ibn Gausan brachte seinen Schwiegervater tAlI ibn
Salim urn. Als Grund fur den Mord werden Streitigkeiten zwischen
ibm, der Bevolkerung von ar-Raqqa und den BanG Numair genannt
'An ibn Salim wurde, nach dem hustan a/-gami c, im Jahr 500/1106-7,
nach in der Regel genaueren al-'~lml im Jahr 501/ II 07-8 getotet.

430 Die anonyme Chronik, Bustan al-gami', 116, erwiihnt die Ermordung des Herro
von ar-Raqqa und nennt ihn mit dem Laqab Saif ad-Din 'Ali ibn Salim. Ibn Saddad, A'iaq
lII, 77f., nennt nur den Laqab, hier Sihab ad-Din, aber keinen personlichen Namen, ism.
Aus der Situation ist aber eindeutig, daB jener 'Ali ibn Salim gemeint is!. Moglicherweise
verwechselt Ibn Saddad den Laqab von 'Ali mit dem von Malik ibn Salim.
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Man~iir ibn Gausan gelang es im Verlauf des Konfliktes, sich der
Stadt ar-Raqqa zu bemachtigen. Uber die Kampfe urn ar-Raqqa zwi
schen den Banii Nurnair und dem Herm von Qaltat Gatbar, Salim ibn
Malik431 , berichtet Usama ibn Munqig in einer kurzen undatierten
Anekdote tiber Heldenmut bei Pferden. Er nennt darin den Namen ei
nes weiteren Anfiihrers der Numairiden, jenes schon erwahnten Tirad
ibn Wahlb an-NumairI. Es muJ3 heftige Kampfe vor der Stadt gegeben
haben, bevor die Banii Numair in die Stadt eindringen konnten.432

Man~iir ibn al-J:Iasan433 ibn Gausan ibn Man~iir an-Numairi
in ar-Raqqa,
zeitweise unter der Oberherrschaft von Ri<:!wan
Ende 50 I, Anfang 502/Mitte 1108
bis ~afar 502/Ende August 1108
oder auch noch danach, aber vor 514/1120-1

Fiir die folgenden Ereignisse ist die relative Chronologie problema
tisch und nicht vollig zu entwirren. Daher seien die ausfiihrlichen un
abhangigen Berichte nacheinander diskutiert. Ibn al-A!Ir gibt den
besten Bericht von dem weiteren Verlauf des Aufstandes: Die Situa
tion in ar-Raqqa und die offensichtliche militarische Schwache des
Herm von Qaltat Gatbar sowie die gegenseitige Neutralisierung der
Kreuzfahrer im gleichen Jahr erlaubten es Ri~wan von Aleppo, in die
Geschehnisse in den Diyar Mu<;iar einzugreifen und seinen Herr
schaftsbereich nach Osten entlang des Euphrats auszuweiten. Auf dem
Weg nach ar-Raqqa, bei ~iffin, traf er unerwartet auf neunzig franki
sche Reiter, die im Begriff waren, das Losegeld fUr Balduin, welches
fUr GawlI bestimmt war, nach Qaltat Gatbar zu bringen (Abschnitt
VI.6). Ri~wan nahm ihnen das Geld ab und brachte etliche von ihnen
in seine Gewalt. Nach Ibn al-A!Ir befriedete (~iilabahu) Ri~wan den
FUhrer der Banii Nurnair, Man~iir ibn Gausan, aus dem gerade erbeu
teten Geld, ohne daB Ibn al-A!Ir naher erIautert, was unter "befrieden"
zu verstehen seL Es wird nicht ausgesagt, ob damit ein Oberherr
schaftsverhaltnis verbunden war oder eine wie auch immer geartete

431 Salim ibn Malik herrschte fonnal bis zu seinem Too im Jahr 519/1125; Ibn ~addad,

A'laq Ill, 111f. Aufgrund seines fortgeschrittenen Alters war schon lange vor seinem Tod
sein Sohn Malik ibn Salim Regent von Qal(at Ga(bar. Bei Ibn as-~addad ist schon Malik
ibn Salim der alleinverantwortlich handelnde. Die Laqabs von Malik ibn Salim waren
Nagm ad-Daula (Ibn Munqig, I'tibar, 00. Hitti, 89f.; fibers. PreiBler, I. Aufl., 128; 2. Aufl.
104f.; Ibn al-(AdIm, Zubda II, 197; Ibn ~addad, A'iaq III, 77, 112) und ~ihab ad-Din (Ibn
al-QalanisI, pail, 00. zakkar, 323; Ibn ~addad, A(!aq III, 112).

432 Ibn Munqig, I'tibar, 00. Hitti, 98f.; iibers. PreiBler, 1. Aufl., 137; 2. Aufl., 114.
433 Das ZwischengliOO "al-I:fasan" als Vater entstammt Ibn ~addad, A(laq U2, 292

(arab. III). Es istjedoch moglich, daB dies nur ein Zusatz von Ibn ~addad ist.
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Ubergabe der Stadt. In der Stadt selbst blieben weiterhin die Banii
Numair. Ri9wan kehrte danach von ar-Raqqa nach Aleppo zuriick.

Salim ibn Maliks Herrschaft am mittleren Euphrat war nun territo
rial bedroht, genauso wie sein Ruf als Treuhander und Vermittler ge
geniiber den Franken in Gefahr war. Er rief den geschadigten Gawli,
der bei ar-R~ba lagerte, urn militiirischen Beistand gegen die Banii
Nurnair an. Salim ibn Malik versprach ihrn dafur jegliche sonstige Un
terstiitzung. Gawli zog heran. Er belagerte die Stadt. Die Belagerung
zog sich ohne Ergebnis 70 Tage hin. Schlie13lich versprach (tjamina)
ibm Man~iir ibn Gausan fur den Abzug Geld und pferde (maian wa
bailan). Gawl! meldete an Salim, daB er die Belagerung aufhebe, denn
sein Interesse !age an der Riickkehr in den Irak, urn in die Reichspoli
tik einzugreifen. Ar-Raqqa und anderes seien seine, niimlich Salim ibn
Maliks, Angelegenheit (far-Raqqa wa-gairuha iaka). Er wollte sich
nieht weiter ,,mit der Belagerung von fiinf Leuten der Banii Numair
(bi-~i~ari bamsati naJarin min bani Numair)" aufhalten. Wahrend im
~afar 502/Sept.-Okt. 1108 Saraf ad-DIn Maudiid die Stadt Mosul ein
nahm, wandte sich Gawli nach Westen und griff am 13. ~afar 502/22.
9. 1108 die Stadt Balis an, die im Besitz von Ri9wan war.4J4

Der von Ibn AbI Tayyi' in der Chronik Ibn al-FurMs iiberlieferte
Bericht ist dem von Ibn al-MIr iihnlich. Ri9wan zog von Aleppo nach
ar-Raqqa mit der Intention, die Stadt einzunehmen. Auf dem Weg
iiberfiel er einen frankischen LOsegeldtransport nach Qaltat Gatbar.
Ri9wan entschiidigte ('awwatjahum) die Numairiden fur ar-Raqqa mit
Qaltat al-Gisr, wie Qaltat an-Nagm auch noch genannt wurde. Gawli,
der bei ar-R~ba lagerte, fal3te den Entschlul3 nach Aleppo zu ziehen,
doch es fehlte ihrn die Macht dazu (ia !aqa iahu). Er war noch mit der
Eroberung von ar-R~ba beschaftigt. Trotzdem zog Gawli danach in
Richtung Westen. Eine Belagerung von ar-Raqqa wird nieht berichtet.
Der Anonymus des bustan ai-gami (berichtet, dal3 Ri9wan den Nurnai
riden 7.000 DInare und fur ar-Raqqa als Ersatz ('iwatjan) die Qaltat al
Gisr iiberlie13. Ibn al-Furiit macht an anderer Stelle die Angabe von
15.000 DInMen und Qaltat al-Gist.m

Die Berichte von Ibn al-MIr und Ibn AbI Tayyi' werfen einige Fra
gen auf, die unbeantwortet bleiben: Warum konnte Gawli Numairiden
in ar-Raqqa belagem, wenn sie doch die Stadt an Ri9wan iibergeben
hatten? Warum waren die Numairiden in der Stadt geblieben, wenn

434 rim a1-A!ir, Kamil X. 324.
m rim al-Furat, Taril) I, 2 (2r) (Qal'at al-Gisr und 15.000 Dmiire). 43-46 (23r-24v)

(nach Ibn Abi Tayyi' nur Erwiihnung von Qa1'at al-Gisr). Anonymus, Bustiin. 116.
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sie doch Qal<at an-Nagm als Ersatz erhalten hatten? Hatte Ri<;lwan
Truppen in ar-Raqqa stationiert? Tatsache ist, daB spater der nurnairi
dische Klan von Man~iir ibn Gau~an die Festung an-Nagm besaB.436

Auch laBt Ibn al-MIr offen, wie sich Salim ibn Malik wieder in den
Besitz von ar-Raqqa brachte, wenn schon Gawlls Truppen versagten.

Ibn Saddad versucht, aus den ibm vorliegenden Chroniken Regio
nalgeschichte zu rekonstruieren. Er bringt die Geschichte in eine neue
Reihenfolge, urn einige der genannten Probleme zu losen: Die Bevol
kerung von ar-Raqqa stand gegen die <Uqailiden auf und iibergab die
Stadt an Man~iir ibn Gausan. Gawll kam nach ar-Raqqa und belagerte
die Stadt. Er wurde bestochen und zog abo Der Krieg zwischen Gausan
und Nagm ad-Daula Malik ibn Salim (wohl fiir Salim ibn Malik),
setzte sich fort, bis Gausan die Stadt an Ri<;lwan fiir Qal<at an-Nagm
und einige Giiter ({1iyii ~ bei Aleppo verkaufte (bii 'a ar-Raqqa min al
malik Ri{1wiin). Spater handelte Nagm ad-Daula die Stadt ar-Raqqa
Ri<;lwan wieder ab (~iina 'a 'anhii).437 Ibn Saddad lost mit dieser kom
pilatorischen Anordnung der Ereignisse einige der genannten Proble-

436 Numairiden in Qal'at al-Gisr, GauJan oder an-Nai;m: Moglicherweise ist der ge
nannte Ma~iir ibn GauSan mit jenem von Ibn ~addad erwiihnten Man~iir ibn al-I:fasan
ibn GauSan ibn Man~iir an-Nurnairi identisch, der im lahr 514/1120-1 als Herr von Qal'at
an-Nagm genannt wird. Die Geschichte von Qal'at an-Nagm fiir diesen Zeitraurn ist weit
gehend unbekannt. Nach Ibn ~addad, A'laq 1/2, 292; iibers., 298, iibemahmen die Banii
Nurnair die Qal'at an-Nagm von den Mirdasiden, das heiJ3t urn einiges vor der seldschu
kischen Periode. ledoch vertuscht Ibn ~addad haufiger Wissensliicken, indem er schein
bare Kontinuitiiten konstruiert. An anderer Stelle heiJ3t es bei Ibn ~addad, A'laq III, 77,
daJ3 Ri9wan den Ort Qa]'at an-Nagm an die Nurnairiden im Austausch fiir die Stadt ar
Raqqa gab. Zur spiiteren Geschichte der Danii Numair aufder Qal'at an-Nai;m: 'A~lmi,

Tan1J, ed. Cahen 388 (Muqbil ibn I:fusam); ed. Za'riir, 370 (Muqbil ibn Bassam), berichtet
unter dem Datum 514/1120-1, daJ3 Muqbil ibn I:fusam an-Numairi seinen Vetter (ibn
'ammihi) Man~iir ibn Gau~n an-Nurnairi gelOtet hatte. Muqbil habe sich dann Qal'at an
Nagm angeeignet (wa-qatala MU'lbilu bnu f:Iusiimi n-Numairfyu Ii-bni 'ammihi Ma~iin'
bni Gauiani fi Qal 'ati Nai;mi wa-malakahii). Die ungewohnliche Konstruktion qatala Ii
kann hier mogJicherweise anstelle eines Akkusativs gctrcten scin, urn die beiden aufein
anderfolgenden Namen deutlich voneinander zu trennen. Moglicherweise hangt damit
auch die folgende undatierte Meldung von Ibn ~addad A'laq 1/2, 292; iibers., 298, zusam
men: Man~iir ibn Gau~n sei getotet und seinem Sohn und rechtrnaJ3igem Nachfolger
Na~r die Festung genommen worden. Der Grund dafiir sci gewescn, daJ3 Na~r blind und
nur 14lahre alt gewesen sci. Wahrscheinlich aufgnmd des Streites urn die Nachfolge von
Man~iir ibn GauSan verwiisteten (abraba) die Franken I:fi~n GauSan (Qal'at an-Nagm) im
darauffolgenden lahr 515/1121-2; 'A~lmi, Tanl.!, ed. Za'riir, 371; Ibn a]-'Adim, Bugya I,
553f.; Anonymus, Bustan, 118. 'A~lmi, Talil), ed. Za'riir, 373, berichtet auch unter dem
lahr 517/1123-4 von einer Razzia der Franken gegen Qal'at al-Gisr (Qal'at an-Nagm);
moglicherweise handelt es sich hierbei urn eine erziihlerische Doublette, wie sie gelegent
lich bei al-'A~imi vorkonunt. 1m lahr 520/1126-7 wurde Qal'at an-Nagm von I:fassan ibn
Gurnustagin al-ManbigI, dem Herrn von Manbig, erobert; '~lmi, Talil), ed. Za'riir, 376;
teiliibers. Monot, 116.

437 Ibn ~addad, A'laq 1/2, 292 (arab. Ill); iibers., 298; III, 77f.
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me. Zum Beispiel ware nun plausibel, warum sich noch Numairiden
wahrend der Belagerung durch Gaw!"i in ar-Raqqa aufhielten, ebenso
der spatere Tausch von ar-Raqqa gegen Qal{at an-Nagm. Fiigt man je
doch Ibn Saddads Rekonstruktionsvorschlag in die weitgehend ge
sicherte Chronologie und die Handlungszusammenhiinge, so ergeben
sich neue Probleme: Demnach wiirde Ridwans Uberfall auf den Geld
transport und die nachfolgende Einigung mit Man~iir ibn Gausan in
ar-Raqqa nach der Schlacht von Tall Basir, das heillt im oder nach
dem ~afar 502/September 1108, stattgefunden haben miissen. Ibn al
{Adim berichtet tatsachlich von einem zweiten Zug Ri<;lwans entlang
des Euphrats nach der Schlacht von Tall Basir, auf dem er aus Balis
die Leute GawlIs vertrieb.438 Jedoch berichtet Ibn al-{Adim nicht, daB
Ri<;lwan bis nach ar-Raqqa kam. Zweitens, der Geldtransport ist ein
deutig von den Quellen als Losegeldzahlung an GawlI benannt. Diese
Zahlung wiirde nach dem Verzicht von GawlI auf weitere Losegeld
zahlungen keinen Sinn mehr machen (s.o. S. 209) und erst recht nicht
nach der verlorenen Schlacht von Tall Basir. Der Uberfall auf den
Geldtransport und die Einnahme von ar-Raqqa werden von Ibn al-Mir
und Ibn Abi Tayyi' in einem unlosbaren Zusammenhang genannt.
Daher muG, obwohl nicht aIle damit zusammenhangende Fragen be
antwortet werden konnen, der relativen Chronologie von Ibn al-A!ir
und Ibn Abi Tayyi' gefolgt werden.

Offen bleibt die Frage, wann Salim ibn Malik oder sein Sohn die
Stadt ar-Raqqa von Ri<;lwan zuriickerwerben konnte, wenn sie je in der
Hand Ri<;lwans war. Nach Ibn Saddad erwarb Nagm ad-Daula Malik
ar-Raqqa zu einem unbekannten Zeitpunkt zuriick. Terminus ante
quem ist das Jahr 514/1120-1, das Jahr, in dem die Herrschaft der Nu
mairiden auf Qal<at an-Nagm durch eine andere Meldung belegt ist.
Malik ibn Salim iibergab nun die Stadt ar-Raqqa seinem Sohn Za<im
ad-Daula Musayyab, dem letzten {Uqailiden von ar-Raqqa.

Nach dem Sieg der Koalition Ri<;lwanlTankred iiber Balduin, Jo
scelyn und GawlI sowie der nachfolgenden Einigung unter den Kreuz
fahrem iiber das Schicksal von ar-Ruha' stabilisierten sich auch die.
Machtverhaltnisse in den siidlichen Diyar Mu<;iar (siehe VI.6).439

438 Ibn al-'Adim, Zubda 11,153.
439 Aufttand der Banu Numair in ar-Raqqa: Ibn al-A!ir, Kamil X, 324; Ibn Saddad,

A'laq U2, 292 (arab. lll), fibers., 298; III, 77f.; Anonymus, Bustiin, 116 (berichtet den
Aufstand der Banii Numair und den Kaufar-Raqqas dUTCh Ri<;lwan mit 7.000 Dinaren und
mit der Festung al-Gisr unter dem Jahr SOl h.; allerdings wird auch die Belagerung von
Balis dUTCh Gawli unter diesem Jahr berichtet); 'A~imi, Tiiri\}, ed. Cahen, 388; 00. Za'n1r,
364 (Bericht von der Ermordung 'Alis unter dem Jahr SOl h.; und der Eroberung von
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Za'im ad-Daula wa-~aliil;1 ad-Din Musayyab ibn Miilik440

in ar-Raqqa unter der Oberherrschaft der 'Uqailiden von Qal'at Ga'bar
nach 502/1108 aber vor 514/1120-1
bis zum Samstag, 16. Rabf 1 529/5. 1. 1135
oder 20. Rabf n 529/8. 2. 1135441

XI.6. Friinldsche Razzien in das Gebiet der <Uqailiden

Die 'Uqailiden konnten sich nicht vollig aus den Auseinandersetzun
gen mit den Kreuzfahrem heraushalten. Jedoch wahrten sie gegeniiber
den frankischen Fremdherrschem ebenfalls eine gewisse Neutralitiit,
so da/3 sie mehnnals - wie oben beschrieben (S. 207f., 275f.) - als Ver
mittler zwischen Franken und Seldschuken tiitig werden konnte.

1m Verlauf der militiirischen Ereignisse wiihrend der Belagerung
von l:Iarran und der Schlacht am Balil) wurde Salim ibn Malik im Jahr
49711104 bei 'Ain al-'Ariis gefangengenommen (S. 193f.). Spiitestens
im Jahr 50211108 war er wieder zuriick auf Qal'at Ga'bar. Wann und
unter welchen Bedingungen er freigelassen oder befreit wurde, dar
iiber gibt es keine Informationen. 1m Jahr 502/1108 war Joscelyn urn
gekehrt auch fur kurze Zeit als Geisel auf Qaltat Gatbar urn die Frei
lassung von Balduin durch Gawli zu gewiihrleisten.442 Die naheliegen
de Vermutung, da/3 die hier postulierte "Neutralitiit" Salim ibn Maliks
mit diesem Ereignis im Zusarnmenhang steht, ist Spekulation, zumal
da sich sein mittelndes politisches Verhalten auch anders begriinden
liiBt und die Politik von seinem Sohn fortgesetzt wurde. Abgesehen
von der erwiihnten Schlacht am BalIh im Jahr 497/1104 wurde die Re
gion von ar-Raqqa und Qaltat Gatb~ nach Aussage der Quellen nur
zweimal von frankischen Razzien heimgesucht. Die Schlacht am Ba
Iii) bei ar-Raqqa diirfte keinen groBen Schaden in der Region hinter-

Balis durch (Jawli unter dem Jahr 502 h.). Ibn al-Furat, TariI:J I, 2 (2r) (Qal'at al-(Jisr und
15.000 Dinare), 43-46 (23r-24v) (nach Ibn Abi Tayyi' nur Erwahnung von Qal'at al
(Jisr); Barhebriius, Chronicon, iibers. Budge, 241f. Barhebriius erwiihnt nach der Schlacht
am ijabiir gegen Qilig Arslan, daB Ri~wan gegen ar-Raqqa zog und (Jawli nach Mosul.
Dies scheint aber eine Kiirzung der Tatbestiinde zu sein, da Barhebriius in diesen Passa
gen auf der Chronik von Ibn al-Mir beruht. Es giibe in diesem Fall Probleme mit der rela
tiven Chronologie der Ereignisse; zum Beispiel wiire es so nicht moglich, daB Ri~wan den
Geldtransport iiberfal1en hat. Als L6segeld nennt Barhebriius 70.000 Dinare, von denen er
nur 30.000 erhiilt. Wenig spiiter berichtet Barhebriius von der Belagerung ar-Raqqas
durch (Jawli. Kay (1886) 523; Rice (1952b) 83; Eddc (1986) II If. Zu den Quellen iiber
die Rebellion des (Jawli siehe oben Abschnitt V1.6.

440 Za im ad-Daula bei Ibn al-Azraq, TiiriI], ed. Hillenbrand, 145f.; iibers. 79, 213.
$alii{l ad-DIn bei Ibn al-'Adim, Zubda II, 257. Beide nennen ihn als Sohn von Malik; nur
der spiitere Ibn Saddad, A'iaq 111, 78, bezeichnet ihn als Bruder von Malik.

441 Ibn al-Azraq, Tanll, ed. Hillenbrand, 177f.; iibers., 86f.
442 Ibn al-Mir, Karnil X, 322; ed. Beirut, 460. Zum Kontext siehe oben S. 207.
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lassen haben. Die Quellen berichten weder von Pliindenmgen, noch
von einer langen Verweildauer der Anneen in der Region (Abschnitt
V.5). Auf die erste Razzia, die bis in die Marschauen von ar-Raqqa
(marg ar-Raqqa) vordrang und im Winter vor der Schlacht am BalIl),
im ~afar 497/Nov.-Dez. 1103, stattfand, wurde schon oben eingegan
gen (Abschnitt VA). Sie war nur moglich, da die Verteidigung des
nordlichen BalIb-Tales, die sonst von l:Iarran aus erfolgte, ausfiel.

Die zweite Razzia fand im Jahr 514-5/1 121 statt. Sie zeigt, daB die
Neutralitiitspolitik der tUqailiden von den Franken in ar-RuM' in ge
wissem MaBe respektiert wurde. 1m Jahr 514/1120-1 oder 515/1121-2,
wahrscheinlich aber urn die Jahreswende 514-5/Febr.-April 1121, un
temahrn Joscelyn eine Razzia durch das BalIl)-Tal hindurch und tiber
den Euphrat hinweg bis tief in den Sliden nach ~iffin, welches wahr
scheinlich noch zum Gebiet von Qaltat Gatbar gehorte. Es gibt zwei
ausfiihrliche Versionen einer Razzia, von denen die erste bei Ibn al
Furat zu fmden ist, eine zweite undatierte bei Usama ibn Munqig, so
wie eine kurze zusammenfassende Meldung bei anderen Chronisten.
In der ersten Version bei Ibn al-Furat wird berichtet, daB Joscelyn eine
Razzia gegen arabische Beduinen untemahm, aber schliel3lich doch
eine Handelskarawane bei ~ifr-m autbrachte. Bei Ibn al-Furat verrnit
telt Ibn Malik erfolgreich zwischen den Kreuzfahrem und den Opfem
der Razzia. Die zweite Version bei Usama ibn Munqig erzahlt von ei
ner versuchten Pliindenmg durch Joscelyn von turkmenischen Noma
den bei ~iffin. Hier verrnittelt Malik ibn Salim. Eine Verwechslung
der Person bei Ibn al-Furat, der zeitlich den Ereignissen femsteht,
liegt nahe. Zu dieser Zeit war Salim ibn Malik schon hochbetagt und
sein Sohn Malik ibn Salim fiihrte die Regienmgsgeschafte. Eine in
den Quellen weitverbreitete Meldung, die sich von Ibn al-QalanisI bis
Ibn al-Furat fmdet, scheint diese Ereignisse zusammenzufassen und
berichtet nur kurz von einer Razzia Joscelyns gegen arabische Bedui
nen und gegen Turkmenen ohne die Nennung einer tuqailidischen
Verrnittlung. Es ist auch nicht ausgeschlossen, daB zwei ahnliche Be
gebenheiten miteinander verschmolzen wurden.

Nach dem Bericht bei Ibn al-Furat traf Joscelyn bei Gabal al-Bisr
auf Beduinen der Banii Kilab unter der Ftibrung von Usama ibn
Mubarak ibn Sibl. Gabal al-Bisr"43 ist ein klassischer Riickzugsort der
Beduinen und liegt westlich von ar-Ru~afa. Den Banii Kiliib gelang

443 YaqUI, Buldan I, 631-633. Oppenheim (1939) I, 209 (Gabal BisTi; Riickzugsort und
Winlerweide der Al WeIde von ar-Raqqa, die im Sommer bei Bab Manbig weiden), siehe
Abb. I und Karte I.
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die Flucht, so daB Joscelyn sich wieder nach ~iffm zuriickwendete.444

Dort traf er auf eine reiche Handelskarawane (qafila ~ima), die er
urnzingelte. Ibn Malik kam personlich nach ~ifr-lD und vermittelte in
diesem Fall. Joscelyn lenkte ein und versprach, alles bis aufdie Waren
der Syrer zuriickzugeben, die er offenbar als Feindesgut ansah. Nach
einem weiteren Vermittlungsversuch gab Joscelyn dann alles zuriick.
Eine undatierte Geschichte von Usiima ibn Munqig bezieht sich wahr
scheinlich auf dasselbe Ereignis, doch sind die UmsHinde von dem
Bericht bei Ibn al-Furiit etwas verschieden. Nachdem Joscelyn eine
Razzia im Gebiet von ar-Raqqa und Qal(at Ga(bar unternommen hatte,
viele Gefangene gemacht und Schafe erbeutet hatte - ob bei arabi
schen oder turkmenischen Nomaden, wird nicht ausgesagt - lagerte er
auf der gegentiberliegenden Euphratseite bei ~ifr-m. Nagm ad-Daula
Malik ibn Salim setzte mit einem Boot - fur Joscelyn unerwartet - per
sonlich tiber den Euphrat. Da beide seit langem miteinander bekannt
waren, gab Joscelyn das erbeutete Vieh und die Gefangenen zuriick. In
der kurzen zusammenfassenden, datierten Meldung traf Joscelyn auf
Turkmenen und arabische Beduinen bei ~iffin, denen er pferde und
Schafe raubte sowie Gefangene machte, ohne daB von einer Vermitt
lung Malik ibn Salims die Rede ist. Danach zog er in die Gegend von
Buza(a, nordlich von Aleppo.44s

444 Das Jahr 514/1120-1 war fur viehziichtende Nomaden schwer. Eine Seuche lieB
das Vieh sterben; Ibn aI-Furat, TariI) I, 291 (I47r). Moglicherweise war dies auch ein
Grund der Franken, jene Razzia durchzufiihren, urn selbst wieder an Vieh zu geIangen.

44S Razzia JOscelyns nach ar-Raqqa und $iffin: Ibn al-Furat, TiiIib I, 301 (I58r) (Ibn
Abi Tayyi': Razzia gegen Araber und Turkrnenen bei ~iffm), 318 (l6Ov). Wegen ihrer
Implikationen seien.die beiden Berichte von S. 318 zitiert. Der zweite Bericht entspricht
der weitverbreiteten kurzen Meldung: ,,[Erster Bericht:]In ihrn [diesem Jahr] erfuhr der
verfluchte Herr von Tall B~ir Joscelyn [Fluchformeln), daB Beduinen unter Usama ibn
Mubarak ibn ~ibl bei einem Ort, der al-Bisr genannt wird, und der zwischen Aleppo und
ar-RaJ:1ba liegt, lagerten. Er setzte sich zu ihnen in Marsch. Jenes gelangte den Beduinen
zur Kenntnis und sie flohen in die Steppe. Er war nicht im Stande, sie zu verfolgen und
kehrte nach ~iffm zuriick. Er traf auf eine groBe Karawane, unterwegs nach Damaskus,
die er urnschloB. Der Herr von Qal'at [(Ja'bar] Ibn Malik hielt fur sie Fiirsprache und er
[Joscelyn] antwortete ihrn [positivI in jenem, auBer [betreffend] den Syrem. Denn er
wollte ihnen nichts zuriickgeben. Er wiederholte die Fiirsprache, und er lieB alle/alles frei.
[Zweiter Bericht:]In ibm [diesem Jahr] zog der verfluchte Joscelyn, der Herr von Tall
Basir aus, in dem er einen Raubzug nach ~iffm machte. Dort war eine Gruppe von Turk
menen. Er erbeutete ihre Schafe und ihre pferde und sechzig, unter ihnen viele junge
Leute, und die Totung von ihnen war mehr [an Zahl als sechzig] und er fiel dann bei
Buza'a ein [...] (fiha balaga I-Ialna (';wallna malilw I-frang; [Fluchformeln] ~a!liba Talli
Basi"; anna 1- 'araba qad nazalu ma ( Usiimati bni Mubarald bni Sibli bi-maU¢i i yu'rafu
bil-Bis,.; baina !falaba war-Rafibati fa-sara ilaihim wa-~ala (falilra bil- 'arabi fa-harabu
ila I-barrfyati wa- 'ag;za 'an lafiaqihim fa- 'ada ila $iffina fa-Iaqiya qafilatan ~imatan

siiyiratan ila Dimaiqa ya~ammuha taiaJJa 'a fthimi bnu Malild ~a!libu I-Qal'ati fa-agaba
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Der VoIlsHindigkeit balber soIl erwiilmt werden, daB die Franken
von Antiochia zweimal versuchten, in die Region des mittleren Eu
phrats einzudringen, aber beide Male nur bis Balis kamen: das erste
Mal im Jahr 50411111 nach dem gescheiterten ersten Feldzug von
Maudiid, als es eine kurze Razzia gegen Balis gab;446 das zweite Mal
nach dem Tode von Nagm ad-DIn Ilgazi im Jahr 516/1122 als Roger
von Antiochia Razzien nach Nordsyrien untemahm, die ibn auch bis
nach Balis fiihrten. Dort liell er vor den Stadtmauem Belagerungsma
schinen (manganiqat) aufbauen. Mit dem Sohn von Malik ibn Salim
war schon eine Abstandszahlung (mal) fur die Stadt vereinbart, als die
frankischen Belagerer jedoch mit ihrer Forderung tibertrieben. Ein
Ausfall einiger Turkmenen und Aleppiner Reiter aus der Stadt Balis
konnte die Franken schliel3lich vertreiben.447 Bis nach Qal<at Ga<bar
kam keine dieser Razzie.n.

XI.? Das Ende der 'Uqailidischen Herrschaft in ar-Raqqa

1m Jahr 519/1125-6 verstarb Salim ibn Malik al-<UqailI, der noch von
Maliksah tiber Qal<at Ga<bar eingesetzt worden war. Ibm folgte sein
Sohn Nagm ad-Daula wa-Sihab ad-DIn Malik ibn Salim nach, der al
lerdings schon seit Jahrzehnten die Regentschaft fiihrte. 448 Das Ende
des <uqailidischen Staates wurde mit der Herrschaft von Zangi ibn
Aqsunqur tiber die seldschukische Westprovinz eingeleitet. Zangi ge
lang es als erstem der seldschukischen Gouvemeure von Mosul, die
Westprovinz dauerhaft zu stabilisieren und mit Aleppo zu einem Herr
schaftsterritorium zu vereinigen.

ilii {}iilika illii s-siimlyina fa-innahu lam yaraddahum fa-a 'ada s-sift 'uta fa-a.t1aqa 1
gami'a wa-fihli baraga l-la'inu G1"Lralinu ~ii!Ubu TaW BiiSiri mugiran 'alii $iffina wa-kiina
bihii gamii 'atun mina t-turkumlini fa-gamma agnamahum wa-buyiilahum wa-sittina
minhum sabiban kafiran wa-alqarufihimi l-qatlu wa-nazala 'alii Buzli'ati [...D." Zweiter
Bencht: Ibn Munqig, I'tibar, 89f.; iibers. PreiBler, I. Aufl.; 128; 2. Aufl., 104f. Zusam
menfassende Meldung einer Razzia gegen Araber und Turkmenen: Ibn al-Qalanisi, Oail,
ed. Zakkar, 323; iibers. Gibb, 163; Ibn al-Mir, Kamil X, 414; Ibn al-'Adirn, Zubda II,
198; und bei Ibn al-Fumt a.a.O. Friinkische Quellen zu dieser Razzia gibt es nicht.

446 Ibn al-Mir, Kamil X, 338.
447 Oberfall der Franken auf Blilis im Jahr 516/1/22: Ibn al-'Adirn, Zubda II, 209;

'Azimi, Taril], ed. Za'riir, 372; Anonymus, Bustan, 119; Ibn al-Furat, TiiIiI] I, 356 (179v).
An anderer Stelle wird allerdings im Jahr 518/1124-5 schon ein Artuqide Vagi Siyan ibn
'Ab<! al-Cabbar ibn Artuq als Herr von Balis genannt, der jedoch auf der Seite von
Dubais ibn ~adaqa, Balduin und Joscelyn gegen den Artuqiden von Aleppo kiimpfte; Ibn
al-'Adirn, Zubda II, 224. Es ist anzunehmen, daB in Balis die Herrschaft als Folge der
aggressiven Politik von Balik GUi ibn Bahram zu den Artuqiden gewechselt hatte.

448 Ibn al-Alir, Karnil X, 444; 'A~imi, Tan1], ed. Za'rur, 376; teiliibers. Monot, 113.
Zum laqab siehe Anm. 431.
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1m Jahr 529/1135 nahm ZangI die Stadt ar-Raqqa kampflos ein.
Dieses Ereignis fallt in die Zeit, in der ZangI ibn Aqsunqur begaoo,
iiber die traditionellen Grenzen der Westprovinz auf Kosten der auto
nomen Fiirsten zu expandieren. Es ist nieht auszuschlieBen, daB die
Einnahme von ar-Raqqa auch mit dem Machtwechsel auf Qal(at
Ga<bar in Zusammenhang steht, obwohl wir weder iiber die absolute
noch relative Chronologie der Ereignisse verfugen. 1m Jahr 529/1134
5 oder 530/1135-6 trat Maliks Sohn Badran ibn Malik al-(UqaiII des
sen Nachfolge an.449 Die kampflose Einnahme von ar-Raqqa gelang
ZangI in diesem Jahr durch Zufall und List. In Mosul hatte er erfah
ren, daB der biirldische AmIr ibm kampflos Damaskus iiberlassen
wollte. Er marsehierte deshalb die Euphratlinie entlang, urn bei ar
Raqqa oder Balis den FluB zu iiberqueren. Auf dem Weg machte er
vor ar-Raqqa Station. Zwei Berichte, von Ibn Saddad und von Ibn al
(AdIm, sind tiber die Einnahme ar-Raqqas bekaoot. Nach dem Bericht
von Ibn Saddad kam Za(Im ad-Daula Musayyab, der Herr von ar-Raq
qa, ZangI entgegen, urn ibm ar-Raqqa zu iibergeben. Griinde fur Mu
sayyabs Verhalten neoot Ibn Saddad nieht. ZangI eignete sieh die
Stadt an und setzte den turkmenisehen AmIr Sihab ad-DIn AmIrak al
Gandar ein. Dies fand am Samstag, dem 16. RabI( I 529/5. l. 1135,
statt. Ibn al-<AdIms ausfiihrlichem Berieht zufolge wendete ZangI eine
Kriegslist an. Er fugt die Episode in einen Text ein, die er bis auf eben
diesen Bericht weitgehend der Chronik des Ibn al-QalanisI entnahm.
ZangI versehaffte sich angeblich Eintritt in die Stadt, indem er den
AmIr Musayyab ibn Malik bat, doch das I:fammam, das Bad der Stadt,
nutzen zu diirfen, auBerdem solie er 500 DInar akzeptieren und die
da wa, ein Segensgebet, fur ibn halten. Die Kriegslist bestand dem
naeh darin, daB ZangI keine burba, den EinsehluB des Namens in das
Freitagsgebet als Herrsehaftsbeweis, erbat, sondem dies allgemeiner
als da wa, als Segensgebet, formuliert wissen wollte. Musayyab war
arglos gegentiber den Absichten von ZangL Aber das Millverstandnis
bei der Bevolkerung zwischen dem EinschluB seines Namens in ein
Segensgebet, da wa, und der politisch bedeutungsvollen Neooung in
einer bu!ba war offenbar Teil des Planes. Sobald ZangI und seine
Leute in der Stadt waren, nahmen sie sie ein. Dies gesehah am 20.

449 Ibn al-Azraq, TarQI, ed. Hillenbrand, 173; iibers., 79 (Tod Malik ibn Salims und
Nachfolge Badrans im Jahr 529/1134-5); 'A~imi, TarQI, ed. Za'riir, 387; teiliibers. Monot,
137 (Tod Malik ibn Salims im Jahr 530/1135-6; hier scheint der Tad von Dubais ibn
~adaqa und der von Malik ibn salim miteinander verschmolzen zu scin; der gewtete von
Qal'at Dausar wird mit dem Laqab Faris ai-Islam wal-'Wq bezeichnet [qutila Farisu 1
Islami wal- 'Iraqi bi-Qal'ati Dausar]); Ibn Saddad, A'iaq III, 112 (ohne Datumsangabe).
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RabI< II 529/8. 2. 1135, der moglicherweise ein Freitag - wegen der
bu!balda wa - war.450 GegenmaBnahmen der <Uqailiden von Qal<at
Ga<bar sind nicht bekannt. In ar-Raqqa setzte er nach Ibn Saddad den
AmIr Sihab ad-DIn AmIrak a1-Gandar ein.451

Sihab ad-Din Amirak al-Gandar
unter der Oberhoheit von Zangf ibn Aqsunqur in ar-Raqqa
yon Samstag, 16. Rabf I 529/5. 1. 1135 oder 20. Rabf II 529/8. 2. 1135
bis vor 554/1159-60452

Xl.8. Die administrative Organisation von ar-Raqqa

Ober die politische Stroktur der Stadt ar-Raqqa in der nwnairidischen,
mirdasidischen und <uqailidischen Zeit ist wenig bekannt. Trotzdem
sind Unterschiede zu der Verwaltung von I:Iarran zu erkennen. Die
Stadt wurde nicht von einem turkmenischen AmIr und einem turkme
nischen Verband beherrscht. Herrscher der Stadt waren stattdessen
arabische AmIre der Banti <Uqail, <Ali ibn Salim und Musayyab ibn
Malik. Die militiirische Bedeckung der Stadt scheint gering gewesen
zu sein. Es sei nur auf die nwnairidische Rebellion des Jahres 501
2/1108 verwiesen.

Ein qii~i oder ra 1S als Reprasentant der Stadt gegeniiber dem AmIr
wird in der Zeit der beduinischen Vorherrschaft und der <Uqailidisch
se1dschukischen Herrschaft im Gegensatz zu I:Iarran und anderen syri
schen Silidten nicht genannt. Es gab zwar zu Beginn des 4./10. Jahr
hunderts eine ri ~iisa. Doch welche Aufgaben mit diesem Amt verbun
den waren, wird nicht gesagt. Da diese Funktion jemand, der Gelehr
ter, Koranleser und Grarnmatiker war, wahrnahm, wird es sich ver
mutlich nicht wn die Funktion eines Hauptmannes der stadtischen
Miliz mit administrativen Funktionen gehandelt haben.4S3 Fiir die Mit
te des 5./11. Jahrhunderts wird ein Steuerbeamter, mutawalli, von ar
Raqqa genannt. Doch fehlen genauere Angaben, wn diese Information

4500er 20. Rabi' II 529 entspricht nach den VergleichWlgstabellen Donnerstag, dem
7.2. 1135. Jedoch liegt es in der Intention des Textes Wld im Bereich der Unschiirfe des
islamischen Kalenders, dan es sich wn Freitag, den 8. 2. 1135, handeln konnte.

451 Die Einnahme von ar-Raqqa: Ibn al-'Adim, Zubda II, 257; Ibn Saddad, A'iaq III,
78 (Arnirak al-Ciandar); Anonymus, Bustan, 123f. Auch bei Ibn al-Azraq, Taril:J. ed. Hil
lenbrand, 173; iibers., 79f. Zwn Kontext vg!. Ibn al-A!ir, Kamil XI, 11-13. Spiiter nach
dem Donnerslag, dem 9. Sa'ban 532121. 4. 1138, war 2angi noch einmal in ar-Raqqa, urn
tiber den Euphrat zu setzen; Ibn al-Qaliinisi, Oail, ed. Zakkar, 417; tibers. Gibb, 251; Ibn
al-A!ir, Kamil Xl, 37.

m Ibn al-A!ir, Kamil Xl, 167; Ibn Saddad, A'liiq Ill, 78.
453 Abu 'Imriin Musa ibn Ciarir ar-Raqqi, der wn 310/922-3 starb, hatte die FWlktion

ar-ri 'Usa bir-Raqqa inne, Oahabi, T3ril:J 301-320, 288f.



ZWISCHEN SELDSCHUKEN UND KREUZFAHRERN 285

in einen historischen Kontext einzufiigen.454 Erst in der zangldischen
Zeit, als also ein turkmenischer AmIr die Stadt beherrschte, wird ein
Qa~n als Reprasentant der Bevolkenmg erwahnt. 1m Jahr 541/1148
wurde die Leiche des vor Qal<at Ga<bar ermordeten <Imad ad-DIn
ZangI nach ar-Raqqa gebracht. Der Qa(:fI Muwaffaq ad-DIn Abu
Muslim eilte mit einer Gruppe von Leuten aus ar-Raqqa dem Lei
chenzug entgegen und ergriffMaBnahmen zur Beisetzung.4SS

Der Grund fur die fehlende Uberlieferung von stadtischen Repra
sentanten wahrend der <uqailidischen Zeit diirfte wesentlich auf die
mangelnde Uberlieferungsdichte zuriickzufiihren sein. Doch es ist
nicht ausgeschlossen, daB durch die Anwesenheit des arabischen
AmIrs, der in der Stadt selbst lebte und ihre Geschicke leitete, der
rats, wenn es denn einen solchen gegeben hat, und der qa4fnicht die
selbe herausragende Funktion in der Verwaltung inne hatten wie in
den seldschukisch besetzten Stadten. Vnter der turkmenisch-zangldi
schen Herrschaft war es notwendig, daB sich die Stadtbevolkerung
starker und institutionalisiert gegeniiber dem AmIr artikulierte.

Xl.9. Die wirtschaftliche Situation von ar-Raqqa

Die Stadt ar-Raqqa scheint wahrend der seldschukisch-<uqailidischen
Zeit eine friedlichere Entwicklung als J:larran erlebt zu haben. Vnter
den <Vqailiden wurden die Handelswege am mittleren Euphrat siche
rer. Die Nomaden in der Region werden nur siidlich des Euphrat ge
nannt. Diese vermutete Entmischung von sel3haften und nomadischen
Gebieten hatte wahrscheinlich eine positive Riickwirkung auf die tra
ditionell aus Garten bestehende Landwirtschaft ar-Raqqas. Die Stadt
entwickelte sich in dieser Zeit zu einem regional bedeutenden Zen
trum der Keramikindustrie.

Ar-Raqqalar-Rafiqa war in der <abbasidischen Zeit Handelsdreh
scheibe zwischen Agypten, Nordsyrien und dem Irak gewesen. Die
Stadt war bekannt durch ihren ganzjahrig eisfreien Hafen. Die Kauf
leute von ar-Raqqa hatten insbesondere durch die Versorgung der
Metropole Bagdad profitierl Landwirtschaftliche Produkte aus den
Diyar Mu<;lar und Nordsyrien wurden nach ar-Raqqa gebracht, urn von
dort auf der WasserstraBe des Euphrat die Grol3stadt Bagdad giinstig

454 Der Vater des Dichters Abu s-Saraya Nagib ibn 'Ammiir, der im Jahr 459/1066-7
starb, war mutawalli ar-Raqqa gewesen; Qahabi, Tari!J 441-460, 477 (stra 246).

4SS Ibn al-'Adtrn, Bugya VIII, 3856f. Auch der Enkel von Abu Muslim, Sihab ad-Din
Abu 'Abdallah M~ammad ibn 'All ibn Abi Muslim war Qa~H von ar-Raqqa zur Zeit von
Ibn al- 'Adtrn; Ibn al-'Adtrn a.a.a.
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zu versorgen. Fallbar ist in der Literatur insbesondere der Olhandel
(zait) der Kaufleute von ar-Raqqa bis in das 3.19. Jahrhundert.456 Auch
fUr die zweite Halfte des 4.110. Jahrhunderts wird der Export nordsyri
schen Ols, der Sorte Zait al- 'Iraq, von ar-Raqqa bis an den Persischen
Golf gemeldet.457 Die Klagen zum Ende der l:Iamdanidenzeit von al
Muqaddasl und Ibn I:Iauqal tiber die Bedrohung der Wege urn ar
Raqqa herum und tiber den wirtschaftlichen Niedergang beziehen sich
mit groller Wahrscheinlichkeit aufdiesen Transithandel.458 Der Verfall
von Bagdad in der Biiyidenzeit459 liell dariiber hinaus den Absatzmarkt
fUr die Handler von ar-Raqqa schrumpfen.

Mit der 'uqailidischen Herrschaft in Qal'at Gacbar und ar-Raqqa
wurden die Wege am mittleren Euphrat sicherer. Sie waren durch die
Beduinen der Banii Numair und der qusairidischen Herren auf QalCat
Gacbar bedroht gewesen. Es steht nicht im Widerspruch zu den litera
rischen Quellen anzunehmen, dall sich dies mit der Einsetzung der
CUqailiden auf QalCat Ga'bar anderte. Wegelagerei am mittleren
Euphrat wird ab der Zeit ihrer Herrschaft nicht mehr berichtet. Die
nordliche Route nach Syrien tiber Na~1b1n und I:Iarran nach Aleppo
war durch die Kriege mit den Kreuzfahrem wahrscheinlich unsicherer
als die stidliche tiber ar-Ra~ba und ar-Raqqa. Wiihrend der friinki
schen Razzia im Jahr 514-5/1121 wird von einer grolle Karawane auf
dem Weg nach Damaskus berichtet, die offenbar bei ~iffm den Eu
phrat tiberqueren wollte. Der Herr von QalCat Gacbar trat als Schutz
herr der Karawane in den Verhandlungen mit Joscelyn auf (Abschnitt
Xl.6). Vermutlich profitierte der Herr von Qal'at Ga'bar und die vor
gelagerte Stadt ar-Raqqa von dem aufbliihenden Femhandel innerhalb
des Seldschukenreiches. Moglicherweise war es gerade in der Stadt
ar-Raqqa, wo Karawanen geschiitzt auf den Freiflachen innerhalb der
alten cabbasidischen Mauem von ar-Rafiqa lagem konnten.

Auch die kriegerischen Ereignisse wahrend der seldschukischen
Periode gingen weitgehend an ar-Raqqa voriiber. 1m Zusanunenhang
mit dem Durchmarsch seldschukischer Arrneen wird nie von Oberga
be, Eroberung, Belagerung oder Pliinderung gesprochen. Die Ereig-

456 At-TanU!}i berichtet von einer Knappheit und einem Preisanstieg von 01 in ar-Raq
qa, die den Bagdader Kaufinann Abu 'Abdallah AJ:unad ibn Abi 'Auf al-Marwazi (gest.
297/909-10) zu einer gewinntriichtigen Spekulation veranlaI3ten. TanU!}i, Niswar III, 79-
82. Sturm (1979) 41. Zu AJ:unad ibn Abi 'Auf, vgl. TanU!}i, Niswar I, 78 Anm. 3.

457 Ibn al-'Adim, Bugya I, 60. Ibn lSaddad, A'laq VI, 153, und Ibn as-lSihna, Durr, 149,
zum Transithandel zur Zeit des Fa!imidenkalifen al-'Aziz bilJah (reg. 365-386/975-996).

458 Ibn l:Iauqal, ~iira, 228; iibers. Wiet, 222; Muqaddasi, AJ:1san, 33, 141.
459 Vgl. Busse (I %9) 398-40 1.
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nisse des Aufstandes der Banii Numair 501-2/1108 und die erwiihnte
Razzia scheinen Ausnahmecharakter gehabt zu haben. Auch die Ober
gabe von ar-Raqqa an Zangl im Jahr 529/1135 erfoIgte kampflos.

Nomadische Viehwirtschaft wird in der Region von Qal(at Ga(bar
und ar-Raqqa in den Quellen nur in der Region siidlich des Euphrats
genaIUlt. Von Landwirtschaft wird im Zusammenhang mit ar-Raqqa
wiihrend der <uqailidisch-seldschukischen Zeit in den Quellen nicht
mehr berichtet, doch ist eine Fortsetzung des Bewasserungsgartenbaus
seit der <abbasidischen Zeit vorstellbar. Moglicherweise deuten die
Angaben tiber die Nomaden, die nur siidlich des Euphrats genaIUlt
werden, im Vergleich zur Zeit der beduinischen Vorherrschaft auf
eine stiirkere Entmischung von bebautem Land und Weideland; eine
Situation, die die Ausdehnung der Landwirtschaft begiinstigte.

Die giinstige Position ar-Raqqas an einer HandeIsstraBe fOrderte
ein Handwerk besonders, niimlich die Keramikproduktion. BegiIUlend
im 5./11. Jahrhundert stieg ar-Raqqa im 6./12. Jahrhundert zu einem
iiberregional bedeutenden Produktionszentrum fiir Glasurkeramik auf,
die weithin exportiert wurde.460 Die Iiterarischen Quellen berichten je
doch von keiner Keramikproduktion.461 Sie ist nur archaologisch faB
bar. Die aiteste bekaIUlte Keramikwerkstatt462 der Untersuchungspe
riode lag etwa 200 Meter ostlich der <abbasidischen Stadtmauer, beim
heutigen Tall Ful]l]ar.463 Spater, in der ayyiibidischen Zeit, verlagerte
sich die Produktion innerhalb des <abbasidischen Stadtmauerringes,
siidlich der Versamrnlungsmoschee.464 Es ist nieht ausgeschlossen,
daB man fiir die Glasur die weillen Sande verwendete, die "wie Blei
weiB (kal-isfidiiif)" waren und die stidlich von ar-Raqqa beim Gabal
al-Bisr, zwischen Tadmur und ar-Ru~afa, gefunden wurden. Yaqiit er
wahnt ihre technische Verwendung jedenfalls fiir die Glasindustrie in
Aleppo.465

460Vgl. die detaillierten Untersuchungen von Grube (1963) und Porter (1981) sowie
die ausfuhrliche Bibliographie von Tonghini - Grube (1989).

461 Milwright (1999) analysiert die schriftlichen Quellen zur Keramikproduktion.
Selbst fur die ayyiibidische Zeit sind die Nachrichten aus Syrien spiirlich. Yaqiit, Abii
Sarna und Abu I-Filla' berichten tiber Produktion in Aleppo, Damaskus und Kafr Tab, ei
ner Stadt zwischen Antiochia und l:Iamah. Die archiiologisch nachgewiesene reiche tiber
regional bedeutende Keramikproduktion in ar-Raqqa spiegelt sich nicht in den schriftli
chen Quellen. Milwright be1ont, daB selbst in den Diskussionen urn die materielle Kultur
in den Quellen der Keramikproduktion wenig Aufinerksarnkeit zuteil wird.

462 Zur vorhergehenden 'abbasidischen Keramikproduktion, auf die ich hier nicht ein-
gehe, siehe Miglus (1999).

463 Tonghini - Henderson (1998).
464 Zu einem 1924 ausgegrabenen Brennofen intra muros s. Sauvaget (1948) 32-45.
465 Yaqiit, BuJdan I, 631. Edde (1999) 500.
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Die Auswertung der Keramik weist eine signifikante Besiedlung
auf der Zitadelle von Qaltat Gatbar erst zu Beginn der tUqailidenherr
schaft nacho Dagegen liegt der Beginn der Keramikproduktion in ar
Raqqa selbst eindeutig friiher, im Verlauf des 5.111. Jahrhunderts. Die
Grabung von Cristina Tonghini in Tall Sabin466 Un Baltl}-Tal stellt den
Schliissel fur die Datierung der regionalen Keramik dar.467 Die Gra
bung an diesem Ort brachte durch eine sorgHiltige Stratigraphie erst
mals eine Abfolge der spateren Keramiktypen hervor. Der fur die Zeit
der "Siedlungsliicke" wichtige Keramiktyp wurde zeitlich nach der
tabbasidischen Samarra-Ware des 3.19. Jahrhunderts produziert, aber
noch vor der in der Region gut bekannten "Fritteware 1" des 5.-6.11 1.
12. Jahrhunderts. Diesen Keramiktyp, der das erste Mal in Tall Sabin
erkannt wurde, nennt Cristina Tonghini Sabin-Ware. Durch die Gra
bungen der Universitat Nottingham unter der Leitung von Julian Hen
derson in ar-Raqqa konnte mit dem Tall Fubbiir bei ar-Raqqa ein
erster Produktionsort der Sabin-Ware festgestellt werden. Keramik
des Sabin-Typs fand sich auBerdem in ar-Ru~afa und Balis, aber nur in
insignifikanten Mengen in Qal<at Gatbar.468

Die Produktion der Fritteware I begann zum Ende des 5.111. Jahr
hunderts. Sie hatte sich als vorherrschender Keramiktyp schon durch
gesetzt, als eine groBere Siedlung auf dem Zitadellenberg von Ga<bar
errichtet wurde. Die Produktion von Sahin-Ware muB daher deutlich
vorher begonnen haben. Setzt man das Entstehen einer gro13eren
Siedlung auf Qal<at Gatbar mit der Herrschaftsiibemahme der <Uqaili
den an, so liegt der Beginn der Produktion von Sabin-Ware vor
479/1086. Ar-Raqqa begann dernnach seine neue Rolle als regionaler
Produzent glasierter Keramik noch vor der Errichtung der <Uqailiden
herrschaft in Qaltat Ga<bar zu spielen. Spater, in zangIdischer und be
sonders ayyiibidischer Zeit, wird in ar-Raqqa die in ganz Syrien ver
breitete sogenannte Raqqa-Ware (Fritteware 2) produziert.

Versucht man den Neubeginn der Keramikproduktion mit der hi
storischen EntwickJung von ar-Raqqa zu parallelisieren, so erscheint
die Zeit von ManY< ibn SabIb in ar-Raqqa ab 450-454/1058-1063 oder·

466 Bartl (1994a) 214, 241 (Fundort Nr. BS 135). Tall Slihin konnte bisher noch nicht
mit einem historischen Ort identifiziert werden. In der Ayyiibidenzeit war Tall Sabin ei
ner dcr beiden groBeren Orte, gemessen an der Ausdehnung, auf der westlichen Balil}
Seite, etwa 40 km nordlich von ar-Raqqa und 7 km nordlich vom heutigen Tall Damir
gelegen, einer Ruine, die wahrscheinlich mit dem historisch faBbaren Bagarwiin zu identi
fizieren ist.

467 Tonghini (1995).
468 Tonghini - Henderson (1998), insb. 125.



ZWISCHEN SELDSCHUKEN UNO KREUZFAHRERN 289

die emeute Herrschaft der Mirdasiden ab 457/1064-5 als moglicher
terminus post quem. Auch der Beginn der <uqailidischen Herrschaft
unter Muslim ibn Qurais im Jahr 464/1070-1 muB als Beginn in Be
tracht gezogen werden. Mirdasiden und in noch grof3erem Mal3e die
<Uqailiden bildeten im Rowtonschen Sinne einen "dimorphic state",
das heillt Herrscher mit einer nomadischen Machtbasis nahmen zu
gleich die Interessen der stiidtischen Bevolkerung wahr. Nach Aus
weis der historischen Quellen war die zweite Hiilfte des 5./11. Jahr
hunderts fur ar-Raqqa vergleichsweise ruhig, wiihrend der Norden des
Bal1\}-Tales zu einem steten Durchmarschgebiet seldschukischer
Srnmrne und Heere wurde. Gleichzeitig war ar-Raqqa verkehrsmiif3ig
gut an eine iiberregionale Handelsstral3e angebunden. Diese Bedin
gungen konnten zum Entstehen einer erst nur lokal bedeutenden Kera
mikindustrie seit der Mitte des 5./11. Jahrhunderts gefiihrt haben.
Diese lndustrie bildete wahrscheinlich eine iinmer wichtiger werdende
Einkommensquelle fur die Bevolkerung von ar-Raqqa.

XlI. ZusammenJassung der Ereignisse und politische Faktoren fUr die

Renaissance der Stiidte

Die beiden mittelgrol3en Stiidte des BalIl].-Tals, J:larran und ar-Raqqa,
standen seit der Eroberung Maliksabs im Jahr 479/1086 unter seld
schukischer Oberhoheit. Sie entwickelten sich in der Untersuchungs
zeit unterschiedlich und stehen damit paradigmatisch fur verschiedene
Entwicklungsmuster in der Region. J:larran wurde zu einer tristen
mittleren Garnisonsstadt, die in ihrer Entwicklung durch die perma
nente Kriegssituation bis zur Zeit ZangIs blockiert war. Das benach
barte ar-Raqqa lag fern genug yom Kriegsgeschehen und erlebte eine
vergleichsweise giinstige wirtschaftliche Entwicklung.

Urn die Gemeinsarnkeiten und Unterschiede in der Entwicklung
der Stiidte in der' Untersuchungsregion zu erklaren, bietet es sich an,
zwei Ebenen der Entwicklung zu unterscheiden. Zum einen sind die
iibergeordneten, die ganze Region betreffenden politisch-militarischen
Strukturen und Vorgange zu untersuchen, und zum anderen die jewei
ligen lokalen Bedingungen. Ubergeordnet sind das Herrschaftssystem
Maliksahs, die Kriege zur Konsolidierung der seldschukischen West
provinz und die gegen die Franken u.a.m. Fiir die unterschiedliche
Entwicklung mittlerer Orte wie J:larran und ar-Raqqa lassen sich ne
ben den Fahigkeiten des jeweiligen lokalen Machthabers auch die je-
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weilige geopolitische Lage anfiihren. Urn die Griinde fur den Wieder
aufstieg der Stiidte und der archiiologisch nachweisbaren Rekultivie
rung von Siedlungen im BalilJ-Tal zu kliiren, werden hier zunachst die
politischen Entwicklungen zusamrnengefal3t:

I. Abschnitt: Aufbau der seldschukischen Herrschaft in Nordsyrien
und den Diyar Mu<;lar etwa zwischen den Jahren 479/1086-7 bis
489/1096. Stiidte und stark befestigte Ortschaften wurden zu Aus
gangspunkten und Rtickhalt jeglicher politischer und militiirischer
Herrschaft. Die arabischen Nomaden in Nordsyrien und Nordmeso
potamien wurden weitgehend verdriingt oder niedergemetzelt.

Die Stiidte Nordsyriens, der Diyar Mu<;lar und der Diyar Rabjta
hatten unter der beduinischen Vorherrschaft und den seldschukisch
nomadischen Einfallen seit der Mitte des 5.111. Jahrhunderts stark ge
litten, so daB viele mittlere und kleine Ortschaften als verfallen oder
niedergesunken beschrieben werden. Maliksahs Feldzug nach Nordsy
rien im Jahr 479/1086 und Nq:am al-Mulks Verwaltung etablierten in
der Region das seldschukische Herrschaftssystem. In den Metropolen
Aleppo, Antiochia, ar-Ruha' und Mosul wurden Garnisonen unter
hochrangigen AmIren eingerichtet, die sich erfolgreich urn den Wie
deraufbau der Stiidte und den Landfrieden kiimrnerten. Mittlere und
kleinere Ortschaften standen anfangs noch unter der Herrschaft ara
bisch-beduinischer AmIre, die die seldschukische Oberhoheit aner
kannten. Maliksah ging Heiratsbeziehungen zu den tUqailiden ein, urn
die lokalen Machthaber in sein Herrschaftssystem einzubinden. Nur
sieben Jahre, bis 487/1094, dauerte diese zumindest fur die groBen
Stiidte prosperierende Periode an; zu kurz, urn in den Quellen auch
Nachweise fur eine Erholung mittlerer und kleinerer Orte zu finden.
Durch die seldschukische Fremdherrschaft tiber die Region gewannen
befestigte Orte und Burgen eine ungleich grol3ere strategische Bedeu
tung als in der Zeit der beduinischen Vorherrschaft. Dies fOrderte den
Ausbau militiirischer Befestigungen.

In den ersten beiden Jahrzehnten der seldschukischen Herrschaft
wurden die einheimischen arabischen Stiimrne, die Kilab, Numair unq
tUqail in den Machtkiimpfen der Seldschuken untereinander zerrieben
und aus der Herrschaft tiber Stiidte und Befestigungen vertrieben.
Turkmenische AmIre erhielten zu ihrer eigenen Versorgung deren Ge
biete. Hohepunkt der Auseinandersetzungen mit den tUqailiden bil
dete die Schlacht bei Daralal-Mu<;layyat im Ijabiir-Gebiet im Jahr
486/1 093. Ein grol3er Teil der einst machtigen Banu tUqail wurde ge
totet und ihrer Herden, das heil3t ihrer Lebensgrundlage, beraubt.
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Karbuga eroberte im Jahr 489/1096 auch die letzten mittleren und gro
Ben Stadte, Na~lbIn und Mosul, von <uqailidischen Amtren. Nur Qal<at
Ga<bar und ar-Raqqa unter Salim ibn Malik al-<UqaHi bildeten eine
Ausnahme. In den folgenden fiinfzehn Jahren zerfielen aIle grol3en
arabischen Starnmesverbande in miteinander rivalisierende Gruppen.
Die Bedrohung der Stiidte und Ortschaften in der Untersuchungsre
gion scheint dadurch abgenornmen zu haben.

Die unter Maliksah errichteten politischen Strukturen teilten das
Bal11]-Tal in ein nordliches und ein siidliches Gebiet auf. l;Iarran im
Norden des Bal11]-Tales stand zwar anfangs noch unter der Herrschaft
eines <uqailidischen Amtrs, doch wurde dieser bald durch einen seld
schukischen ersetzt. Die Schlacht bei Aleppo im Jahr 487/1094 besei
tigte die noch von Maliksah eingesetzten Amlre in Aleppo und ar
RuM'. Damit endeten auch vorlaufig der Aufbau der Stadte und die
Ansatze zur Sicherung des Landfriedens. Die Machtverhaltnisse in
den nordlichen Diyar Mu<;lar blieben ungeklart. 1m Spannungsfeld der
Nachfolgekriege im seldschukischen Reich nach dem Too Maliksahs
im Jahr 485/1092 gewannen lokale turkmenische Amlre, wie in l;Iar
ran, und lokale armenische, wie in ar-RuM', an Macht. 1m Jahr 488/
1095 kam es zu einem Interessenausgleich zwischen dem reichsseld
schukischen Sultan Barkyaruq und dem autonomen seldschukischen
Herrscher in Aleppo, Ri<;lwan ibn Tutus. Die nordlichen Diyar Mu<;lar
wurden der Interessensphare Barkyaruqs und administrativ der Pro
vinz Mosul unter dem Amlr Karbuga zugeordnet. Die Armenier in ar
Ruha' konnten ihre faktische Autonomie verteidigen. Die AutoriHit
der reichsseldschukischen Herrschaft iiber den Westen der Mosuler
Provinz blieb vorerst schwach aufgrund der unausgesetzten Kampfe
urn die NachfolgeMaliksahsimReich.Fiir die stadtische Entwicklung
von l;Iarran ist eine Stagnation auf niedrigem Niveau wahrscheinlich.

1m Siiden standen ar-Raqqa und Qal<at Ga<bar unter der Herrschaft
eines Klans der Banii <Uqail, die sich dem seldschukischen System
angepal3t hatten und die ihre Herrschaft auf befestigte Orte stiitzten.
Der Feldzug Maliksahs hatte die Region des mittleren Euphrats von
der silindigen Bedrohung durch Wegelagerei befreit. Fiir beide Stiidte
der <Uqailiden ist ein deutlicher Ausbau festzusteIlen. Aufgrund des
archaologischen Befundes begann eine signifikante Besiedlung des
ZitadeIlenberges von Qal<at Ga<bar in dieser Zeit. Bis zum Jahr 516/
1122 hatte sich eine bedeutende befestigte Vorstadt am FuBe des Zita
deIlenberges entwickelt. Die benachbarte Stadt ar-Raqqa war schon
fiinfzehn Jahre zuvor unter <uqailidische Herrschaft gekornmen. Noch
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bevor Qaltat Gatbar von den tUqailiden zu einer Stadt ausgebaut
wurde, war in ar-Raqqa eine regional bedeutende Keramikproduktion
entstanden.

2. Abschnitt: In den Jahren 490-1/1097-8 drangen die Kreuzfahrer
in das seldschukische Reich ein und eroberten in Nordsyrien und den
Diyar Mu~ar die SHidte Antiochia und ar-Ruhfl', die beiden christlich
gepragten Metropolen des Seldschukenreiches. Ethnisch-religiose Ge
gensatze zwischen christlich und muslirnisch dominierten Gebieten,
die von der seldschukischen Eroberung und Reichsorganisation zum
Teil iiberdeckt waren, kamen wieder zum Vorschein, namentlich der
Gegensatz zwischen Antiochia und Aleppo sowie der zwischen ar
Ruhfl' und l:Iarran.

Die Kreuzfahrer drangen zu einer Zeit vor, als die Stiidte und Ort
schaften der Untersuchungsregion begannen, sich im Vergleich zur
Zeit der beduinischen Vorherrschaft wirtschaftlich zu erholen. Das
politische System des Seldschukenreiches befand sich in einer der pe
riodisch wiederkehrenden Nachfolgekrisen. In den ersten zwolf Jah
ren, bis etwa 503-4/1110, wurde daher der Widerstand gegen die
Kreuzfahrer vor aHem von lokalen seldschukischen Amlren organi
siert, die ebenfalls eigene Machtinteressen zwischen Kreuzfahrern und
dem seldschukischen Kernreich verfolgten. In Nordsyrien wurde der
Widerstand durch Ri~wan in Aleppo und in den nordlichen Diyar
Mu~ar durch den jeweiligen Gouverneur von Mosul getragen bezie
hungsweise von dem ihm untergeordneten ArnIr in l:Iarran. Die indi
gene Bevolkerung lehnte Kreuzfahrer wie turkmenische Seldschuken
latent als Fremdherrscher abo Fiir die Stadte hatte die pennanente
Kriegssituation folgende Wirkungen: Die Ressourcen des Landes wur
den fur das Militar verwendet. Regionen wie die von l:Iarran, die dem
frankischen Gebiet benachbart waren, wurden zu einem Kampfgebiet
und Truppenaufinarschplatz. Das Umland von l:Iarran wurde fast jahr
lich von Razzien heirngesucht und muJ3te die Versorgungslast von zu
sammengezogenen gri)Beren Truppenverbanden tragen. Ein Ausbau
der Stadte der Region geschah wahrscheinlich nur im Bereich der mi
litarischen Befestigung. Stadte, die entfernt von den Kampfgebieten
lagen oder an einer HandelsstraBe, wie die Stadt ar-Raqqa, konnten
dagegen von dem Handelsaustausch innerhalb des seldschukischen
Reiches profitieren.

3. Abschnitt: Die Zeit zwischen den lahren 502/1108 und 511/1118
war bestirnmt durch eine letztlich fehlgeschlagene Konsolidierungs
politik des seldschukischen Westreiches irn Westen und durch eine an
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ihren eigenen Machtinteressen ausgerichteten Politik der autonomen
seldschukischen Herrscher Syriens. 1m Jahr 502/1108 wurde die
Reichsautoritiit iiber die Hauptstadt der Westprovinz, Mosul, nach
Jahren interner Wirren wiederhergestellt. Der neue Sultan M~ammad
Tapar riistete drei groJ3e Feldziige in den Jahren 503-4/1110, 504-5/
1111 und 508-9/1115 unter dem Befehl des jeweiligen Gouverneurs
von Mosul aus. Truppen aus dem gesamten Westreich wurden daflir
zusammengezogen. Kriegsziele dieser als gihad deklarierten Feldziige
waren die Riickeroberung ar-Ruha's, der dem seldschukischen Kern
reich nachstgelegenen frankischen Stadt, und die gewaltsame Integra
tion der autonomen seldschukischen Fiirsten Syriens. Aufgrund der
Zielkonflikte wurde keines der beiden Ziele erreicht. Der Tad des
seldschukischen Sultans Mu~ammad Tapar irn Jahr 511/1118 loste er
neut jahrelange Machtkiimpfe irn Irak und Aserbeidschan aus. Die
fehlgeschlagenen reichsseldschukischen Feldziige nach Westen wie
auch die emeuten Machtkampfe irn Reich hatten die Glaubwiirdigkeit
der militarischen Westpolitik mit der Zeit erschiittert. Die autonomen
seldschukischen Herrscher Syriens suchten schon nach dem ersten
Fehlschlag, etwa seit 504/1111, durch Waffenstillstands- und Frie
densvertriige mit den Kreuzfahrerstaaten den Landfrieden wieder her
zustellen mit dem in den erziihlenden Quellen ausdriicklich formu
lierten Ziel, die wirtschaftliche Lage in den von ihnen beherrschten
Gebieten zu verbessem.

4. Abschnitt: Der erneute Zusammenbruch der reichsseldschuki
schen Autoritiit irn Westen ermoglichte Nagm ad-Din IIgiizI ibn Artuq
von MardIn die Expansion seiner Herrschaft in die Untersuchungsre
gion. Zwischen den Jahren 511-2/1117-8 und 518/1124 stellte er
Nordsyrien und die nordlichen Diyar Mu<;lar, das heillt I:Iarran, unter
artuqidische Herrschaft. Die militiirischen Auseinandersetzungen mit
den Kreuzfahrerherrschaften in Antiochia, Tall Basir und ar-Ruha'
wurden intensiviert und die Region von I:Iarran in Mitleidenschaft ge
zogen. Hinweis auf die Unzufriedenheit der Bevolkerung von I:Iarran
kann die zweirnalige Zwangsdeportation der Repriisentanten der Zivil
bevolkerung, der ru -ma' aus der Familie Ibn AbI Fahrn, in den Jahren
512/1119 und 517/1123 sein.

5. Abschnitt: In den Jahren 518/1125 bis 522/1128 gelang es nach
einander den beiden Gouvemeuren von Mosul, Aqsunqur al-BursuqI
und <Imad ad-Din ZangI, die Stiidte Aleppo und I:Iarran in die Mosu1er
Provinz einzubeziehen und schlieJ31ich an die Zeit des Autbaus der
Region unter den Gouvemeuren Malik~ahs anzukniipfen. Nach dem
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Tod von Aqsunqur im Jahr 520/1126 war es kurzzeitig zu neuen Wir
ren in der Provinz gekornrnen. 1m Jahr 522/1128 besetzte zangI die
Stiidte Aleppo und l:Iarran emeut. ZangI schlof3 ein Waffenstillstands
abkornrnen mit den Kreuzfahrem von ar-RuM'. Von diesem Zeitpunkt
an begann eine relativ friedliche Entwicklung in den nordlichen Diyar
Mu~ar.

6. Abschnitt: ZangI baute in den Jahren 52211128 bis 541/1146 er
folgreich eine weitgehend autonome Provinz innerhalb des seldschu
kischen Westreiches auf und suchte sie territorial mit militarischen
Mitteln abzurunden. 1m Jahr 529/1135 nahrn er kampflos die Stadt ar
Raqqa ein und im Jahr 539/1144 gelang ihm die Einnahme von ar
RuM'. ZangI verband die militiirische Sicherung seines Gebietes mit
der okonomischen. Die Ebene von l:Iarran diente ihm zur Nahrungs
mittelproduktion innerhalb seines Herrschaftsgebietes. Er fuhrte Re
formen in der Region l:Iarran hinsichtlich der Besteuerung und der
Wasserdistribution durch.

7. Abschnitt: Die Stadt ar-Raqqa erholte sich unter der Herrschaft
der tUqailiden von Qaltat Gatbar. Obwohl sich die tuqailidischen
AmIre dort dem Herrschaftssystem der Seldschuken anpaf3ten, ver
hielten sie sich gegentiber den Seldschuken weitgehend neutral. Sie
beteiligten sich mit einer unwesentlichen Ausnahrne wooer an den
Kriegen der seldschukischen AmIre untereinander noch an denen ge
gen die Franken. Obwohl mehrere irakische Anneen durch ihr Gebiet
am mittleren Euphrat zogen, werden keine Pltinderungen und Erobe
rungen von Qaltat Gatbar und ar-Raqqa erwiihnt, sieht man von zwei
glimpflich verlaufenen Razzien der Kreuzfahrer abo Seit Beginn des
6./12. Jahrhunderts befanden sich die tUqailiden von Qal'at Gatbar
irnmer mehr in der Rolle eines Asylgebers fur Fltichtlinge aus seld
schukischen Gebieten, hauptsachlich aus Nordsyrien und dem Stid
irak. Abgesehen von ihren Befestigungen waren die tUqailiden militii
risch schwach. Bei dem Aufstand der BanO Numair in ar-Raqqa im
Jahr 501-2/1108 waren sie gezwungen, turkmenisch-seldschukische
Untersttitzung anzurufen. Trotzdem war es ihnen gelungen, die arabi
schen wie turkmenischen Nomaden ihres Herrschaftsbereiches zu
kontrollieren; wahrscheinlich half ihnen dabei ihr zum Teil durch Hei
ratsverbindungen gekntipftes Beziehungsnetz. Die Kontrolle der no
madischen Aktiviiliten diirfte der sef3haften Bevolkerung in der Re
gion ar-Raqqas zugute gekornrnen sein. Der mittlere Euphrat war
Durchzugsgebiet von Karawanen zwischen Syrien und dem Irak. Da
die Euphrattibergange zwischen ~iffm und ar-Raqqa lagen, wird das
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<uqailidische Emirat davon profitiert haben. Auf die Keramikindustrie
von ar-Raqqa wurde schon hingewiesen.

Fragt man nach den wichtigsten iibergeordneten politischen Fakto
ren fur die Entwicklung der SHidte unter den Seldschuken, so lassen
sich drei Hauptgesichtspunkte, mit zum Teil gegensatzlichen Wirkun
gen, feststellen:
- Die Stamme der Kiliib, Nurnair und <Uqail wurden gewaltsam in

den seldschukischen Machtkampfen zerrieben und von ihren iq!ii's
. und Festungen vertrieben. Dies geschah im Wesentlichen zwischen
den lahren 486/ I093 und 489/1096, setzte sich aber noch bis zum
Ende des lahrhunderts fort. An die Stelle der nomadischen Herr
schaft wurden seldschukisch-turkmenische AmIre gesetzt. Die Fol
ge: Abnahme der beduinischen Bedrohung fur die Stadte.

- Feste Orte, Burgen und Stadtbefestigungen wurden zum Ausgangs
punkt und Riickhalt jeglicher politischer und militarischer Herr
schaft im Gegensatz zur ~illa, dem nomadischen Zeltlager, in der
vorangegangenen Zeit der beduinischen Vorherrschaft. Feste Ort
schaften hatten nicht nur eine herausragende Bedeutung fur die
turkmenischen Eroberer, sondem nun auch fur die arabischen Fiir
sten mit nomadischem Hintergrund. Die Folge: Ausbau und Befe
stigung von Stadten und Stiitzpunkten.

- Die seldschukische Herrschaft zersplitterte an ihrem Westrand,
ohne da/3 sich mittelfristig eine neue stabile politische Struktur eta
blieren konnte. Der gleichzeitigen Invasion der Kreuzfahrer wurde
mit regionalem Widerstand begegnet. Die Folge: Bedrohung des
Landfriedens und damit der sef3haften Bevolkerung durch die per
manente Kriegssituation.

Als wichtigste lokale Faktoren fur die stadtische Entwicklung sind die
Fahigkeiten des jeweiligen Amlrs zur Herstellung des Landfriedens zu
nennen, sei es gegeniiber den Franken, rivalisierenden seldschu
kischen AmIren oder gegeniiber den Nomaden. Die Ebene von J:Iarran
entwickelte sich unter Zangi" und den lokalen Gouvemeuren zu einer
wichtigen landwirtschaftlichen Region, wohingegen ar-Raqqa schon
seit der friihen <Uqailidenzeit zu einem regional bedeutenden Kera
mikproduzenten aufstieg. Fiir die ErkHirung der ,,Renaissance der
Stadte" reicht jedoch die politisch-militarische Betrachtung aHein
nicht aus. Daher muG die staatliche Wirtschafts-, das heillt die Fiskal
politik, naher untersucht werden.





KAPITEL VIER

WIRTSCHAFTSPOLITISCHE INSTRUMENTE UND
IHRE WIRKUNG 1M SELDSCHUKISCHEN WESTEN

> I. Die Wirtschafts- und Fiskalpolitik des seldschukischen Reiches

1.1. Die Diytir Murjar am Rande des fti!imidischen, byzantinischen
und buyidischen Wirtschaftsraumes

Die wirtschaftliche Situation in der islamischen Welt war im 5./11.
Jahrhundert von grof3en Unterschieden zwischen den Regionen ge
kennzeichnet. Wahrend Nordsyrien und Nordmesopotamien eine Zeit
erlebten, die Archiiologen als "Siedlungsliicke" charakterisieren, er
reichte das fa!imidische Agypten einen wirtschaftlichen und kulturel
len Hohepunkt wie nie zuvor in der islamischen Geschichte. Der blii
hende Fernhandel agyptischer Kaufleute ist in den Dokumenten der
jiidischen Gemeinde in Fus~! bei Kairo, den Geniza-Funden, bezeugt.
Der Reichtum der Epoche ist bis heute an Kunst und Architektur ab
lesbar. 1 Nordsyrien und Nordmesopotamien nahmen jedoch an der
wirtschaftlichen Bliite Agyptens als Peripherie, gleicherrnaf3en des fa
!imidischen wie des byzantinischen Reiches, nicht tei!. Selbst die
wirtschaftlich herausragende Rolle Aleppos ist nicht mit der der agyp
tischen Handelsstadte zu messen, die yom umfangreichen Mittelmeer
handel profitierten. Durch das byzantinische Antiochia war den Alep
piner Hiindlem ein eigener Zugang zum Mittelmeer verwehrt.2 Die
Handelsstrome, von denen die Geniza-Dokumente berichten, nennen
vor allem Agypten, Nordafrika, Spanien und gerade noch das fa!imidi
sche Siidsyrien und Palastina, aber fast gar nieht Nordsyrien, den Irak
und Iran.3 Vielmehr wird Agypten in der zweiten Halfte der 5./11.

1 Vgl. zur Wirtschaft des Fa!iJnidenreiches Goitein (1967); Ashtor (1976) 191-208.
2 Eine Episode aus dem Krieg zwischen Byzantinern und Fa~miden aus dem Jahr

43211040-1 ilIustriert die Schwierigkeiten des Handelsaustausches zwischen Antiochia
und Aleppo: Friinkische Handler (tuggar al-franiJ wurden aus Aleppo gewiesen. Gleich
zeitig bat man von Aleppo aus, daB der byzantinische Gouverneur von Antiochia (muUl
wallf bi-An.tiikiya) auch die muslimischen Handler aus Antiochia weisen solie. Ibn al-Mir,
KamillX, 337. Yusuf(1985) 117.

3 Nur ge1egentlich werden in dem von Goitein (1967) 21f. zitierten Material Bezie
hungen agyptischer Handler zu Nordmesopotamien und Nordsyrien genannt. 1m Jahr
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lahrhunderts ein Einwanderungsland fur Fliichtlinge vor den Seld
schuken aus dem Iran, Irak und Nordsyrien.4

Als nomadisches Imperium hatten die Seldschuken in der ersten
Hiilfte des 5.111. lahrhunderts Zentralasien, den Iran, den Irak, Nord
mesopotamien und Syrien verwiistet. Seit der Herrschaft von Ma
liksah und seines Wesirs Ni~am al-Mulk hatte sich der Charakter der
seldschukischen Herrschaft grundlegend geiindert. Die Seldschuken
traten nun in Westasien als Ordnungsmacht gegen die nomadische
Vorherrschaft an. 1m Nordirak, Nordmesopotamien und Nordsyrien
iibernahrnen sie ein weitgehend schon von den J:lamdaniden und den
nachfolgenden Dynastien ausgebeutetes Land.s

1.2. Die Hypothese und deren methodische Voraussetzung

Was setzte die wirtschaftliche Dynamik in Gang, die nach der Periode
der Siedlungsliicke wieder zu einem dichten Besatz des Landes mit
dorflichen Siedlungen in der Zanglden- und Ayyiibidenzeit fiihrte?6
Fiir das BalIl]-Tal, soweit es im heutigen Syrien gelegen ist, liillt sich
aufgrund des Surveys feststellen, daB es 55 Siedlungen in der friihisla
misch-<abbasidischen Zeit gab zuziiglich von 24 Orten, die mogli
cherweise in friihislamischer Zeit besiedelt waren. Keramik (Sgrafitto
ware) des spiiten 5.111. lahrhunderts wiesen nur noch 4 Orte auf. In
zangldisch-ayyiibidischer Zeit wuchs die Anzahl wieder auf minde-

378-9/978 kam ein Handler aus Na~ibln nach Agypten und brachte 1.320 Silbermiinzen
aus der Erbschaft eines Mannes mit; Goitein (1967) 233. Aleppiner und f:lamater, kennt
lich an der nisba, werden als Handler in den Geniza-Dokumenten zwar genannt, aber nur
innerhalb des Handelsverkehrs im engeren Ia!imidischen Reich; Goitein (1973a) 92, 134,
244f. Auch Waren aus Sudsyrien werden selten in den Geniza-Dokumenten erwahnt;
Goitein (1961) 174f.

4 Zu Fluchtlingen aus dem iranisch-irakischen Bereich siehe Goitein (l973b) 25f.
Auch in den Keramikfunden aus den archaologischen Grabungen in Fus!ii! ist eine auf
fallige Lucke iranischer irnporte ab etwa 490/1000 und erst ein kriiftiges Wiedereinsetzen
in ayylibidischer Zeit urn 60011200 festzustellen; Scanlon (1973) 268-271.

S Einen kurzgefaf3ten Dberblick uber diesen Wandel skizziert Bosworth (1973b).
6 Der Versuch Yusufs (1985), eine umfassende Darstellung der wirtschaftlichen Si

tuation Syriens wahrend des 4./10. und 5./11. lahrhunderts zu erstellen, bleibt statisch. Er
inventarisiert eine grof3e Menge von Quellen, in denen Feld- und Baurnfri.ichte, Aufstiin
de, Epidernien, Teuerungen, Preise usw. mitgeteilt werden. Diese Daten bleiben jedoch
weitgehend theoretisch unverbunden. Aus diesen Einzeldaten lassen sich keine fur die
Untersuchung der Wirtschaft nutzlichen Datenreihen zusammenstellen, wie dies in einer
modernen Statistik der Fall ware. Sein Ansatz, deutlich sichtbar in den Tabellen, sugge
riert diese Miiglichkeit. Ihrn fehlt ebenfalls eine Anschauung und ein Konzept des histo
risch existierenden Geldes, urn zu einer Vorstellung von den Preisen und den Tauschvor
gangen zu gelangen.
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stens 8 Orte an, fur die die zeittypische Keramik nachweisbar ist.1 In
allen Orten, in denen Ausgrabungen vorgenommen wurden, sind ins
besondere die zangIdischen und ayyiibidischen Schichten reich an Ke
ramikfunden. Der Besatz an Ortschaften ist zwar geringer als in der
<abbasidischen Bliitezeit, zeigt aber doch eine wesentliche Erholung
der Landschaft an. Die Archaologie gibt das Ergebnis des Prozesses
vor, doch iiber die Ursachen und die historischen Zwischenschritte
gibt sie keine Auskunft. Die historisch-politische Analyse, daB nach
der Vorherrschaft der Nomaden diese von den Seldschuken vertrieben
wurden und die Seldschuken we Herrschaftszentren in den StMten
und befestigten Ortschaften hatten, erkHirt zwar die in der Architektur
noch heute erkennbare reiche herrschaftliche Reprasentation, jedoch
bleiben diese Argumente als Erklarung fur die urnfassende Rekultivie
rung des Landes unbefriedigend. Die Autoren der zugrundeliegenden
Quellen interessierten sich wenig fur die wirtschaftlichen Vorgange
und Zusamrnenhange ihrer Zeit. Sie nennen auch keinerlei Zahlen, die
sich fur eine wissenschaftliche Auswertung eignen wiirden. Die Hy
pothesen zur wirtschaftlichen Erholung der SHidte miissen auf anderen
Voraussetzungen beruhen: In vormodernen Staaten hatte der Staat
eine bedeutende Rolle im VerteiJungsproze/3. Wirtschaftspolitik ori
entierte sich an den staatlichen Einnahmen, war also hauptsachlich
Fiskalpolitik. Das Fiskalsystem wird daher hier als ein moglicher
Schliissel fur die Erklarung der wirtschaftlichen Entwicklung der Re
gion angesehen.

Die ersten Reformen der seldschukischen AmIre in den neu er
oberten MetropoJen in Nordsyrien und den Diyar MU9ar, Aleppo, An
tiochia und ar-Ruha', betrafen die Finanzverwaltung (Kap. drei, Ab
schnitt 11.2). Ab dieser Zeit gibt es fur die gro/3en Stadte irnmer wieder
Nachrichten iiber die Fiskalpolitik (Abschnitt IV). Fiir die Stadtel:lar
ran und ar-Raqqa selbst gibt es jedoch bis auf zwei Passagen aus der
ZangIdenzeit8 keine Quelle, die sich auf die spezifische wirtschaftli
che oder steuerpolitische Situation der beiden SHidte bezieht. Da es
sich bei der wirtschaftlichen Erholung jedoch urn ein Phanomen han
delt, das sich auf die gesamte Untersuchungsregion erstreckt, wird
hier die Politik der syrischen und nordmesopotamischen Seldschuken

7 Bartl (1 994b) 186f. Vgl. auch fUr die Ausdehnung der Kulturfliiche im Balib-Tal
den Syria Space Image Atlas (1976).

8 Beide Passagen betreffen l:Iarran, die eine Maf3nahrnen von 'Imad ad-Din Zangl, S.
251, die andere betriffl eine Steuerliste unter Niir ad-Din MaJ:unud, in der auch l:Iarran
Erwiihnung fmdet, S. 336£.
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und deren AmIre analysiert. Auch von der Blickrichtung des seld
schukischen Gesamtreiches aus mit seinen unterschiedlich entwickel
ten Provinzen ist eine regionale Konzentration auf den syrischen9 und
nordmesopotamischen Raum geboten. 1O Aber auch innerhalb der Un
tersuchungsregion gibt es groBe Unterschiede in der Entwicklung, wie
die Beispiele I:Iarriin und ar-Raqqa zeigen.

Zuerst werden die Grundsiitze der Fiskalpolitik in der Seldschu
kenzeit untersucht, dann die wirtschaftliche Entwicklung in der Re
gion. Hauptquellen fur die Grundsiitze bilden die Aussagen des Wesirs
N4am ai-Mull< in dem von ihm verfaBten Fiirstenspiegel, dem Siyii
sa/name. Anhand dieses Werkes lassen sich die Leitlinien der seld
schukischen Wirtschaftspolitik charakterisieren. Unter Maliksahs und
Ni?;iim al-Mulks Verwaltung wurde das Untersuchungsgebiet erobert,
und Ni~iim al-Mulk wurde von den Zeitgenossen und deren Nachfol
gem als der Reformer des seldschukischen Reiches angesehen. Noch
unter seiner Verwaltung wurde in den groBen Stiidten der Untersu
chungsregion die Finanzadministration eingerichtet. Er selbst traf Ent
scheidungen tiber die Einsetzung von qarjis in der Untersuchungsre
gion (S. 151). Es kann angenommen werden, daB seine Politik eine
Modellfunktion fur die folgenden seldschukischen Staaten hatte. 11

Nach der Skizze des Konzeptes der seldschukischen Staatsfmanzie
rung werden die liindlichen Steuem, barag und usr, ihre fiskalische
Verwaltung als Steuerrentland (iq!a ') sowie die Wirkung der seld-

9 Mouton (1994) 219-224 analysiert das Steuersystem zur Zeit der seldschukisch
biiJidischen Herrschaft. Die Quellen, auf die er sich stiitzt, beschreiben jedoch im we
sentlichen die Situation in der Zeit Niir ad-Dm Ml$niids, so da13 die Entwicklung, die
unter den Seldschuken einsetzte, nicht deutlich genug hervortritt.

10 Ein Vergleich mit der von Lambton und Horst hauptsiichlich untersuchten Steuer
verwa1tung im Osten des seldschukischen Reiches zeigt deutliche regionale Unterschiede
auf; Lambton (1957); dies. (1968); Horst (1964). Die genaooten Arbeiten stiitzen sich im
wesentlichen aufVerwaltungshandbticher und Urkundensammlungen aus ijurasan. Horst
neoot weder den Terminus mukUs (Akzisen) noch lzaqq al-bai' (Verkaufssteuem). Beide
sind jedoch zentral im Zusammenhang mit der Steuerverwaltung des Irak, Nordmesopo
tamiens und Syriens. Lambton (1969) 249 keoot zwar den Begriff mukUs, beschreibt je
doch den Sachverhalt nur sehr allgemein. Auf lzaqq al-bai' geht sie nicht ein. Ein einge
hender Verg1eich der verschiedenen Ausformungen der Finanzierung des seldschuki
schen Staates in den unterschiedlichen und weit entfemten Regionen Iiegt jedoch auJ3er
halb der Zielsetzung dieses Kapitels. Auch Drechsler (1999) 258-307, der tiber die Steu
erverwaltung von QununlQom fur die 'Abbiisiden- und Seldschukenzeit arbeitete, er
wiihnt keine mukUs. Dagegen fmden sich viele Gemeinsamkeiten zur Steuerverwaltung
des Irak, wie sie von al-Duri (1971) 138-233 beschrieben wird.

11 Gerade die Ausfiihrungen Ni~m al-Mulks tiber die Bedeutung der Landwirtschaft
fur den Machterhalt fmden sich auch in anderen seldschukischen Fiirstenspiegeln wieder;
Lambton (1981) 295-298.
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schukischen iq!a '-Politik auf die Entwicklung der Region behandelt.
Dann wird auf die monetiiren stadtischen Steuem eingegangen, die
zwn wesentlichen Teil aus den nicht-sari'a-rechtlich legitimen Steu
em, der Ak.zise (maks) und den Verkaufsabgaben (~aqq al-bai() be
standen. Auf ein terminologisches Problem sei an dieser Stelle noch
verwiesen. Steuerliche Begriffe, insbesondere wie barag und 'uSr,
werden sowohl innerhalb der juristischen Literatur als auch in den er
zahlenden Quellen fur unterschiedliche steuerliche Sachverhalte ver
wendet und sind imjeweiligen Kontext zu definieren. 12

Eine wichtige Unterscheidung bei den Steuerarten ist die zwischen
den von den Rechtsgelehrten defmierten sarl'a-rechtlich legitimen
und den von den Herrschem gesetzten sarl'a-rechtlich iIlegitimen
Steuem. Fiir die Finanzierung des Staates hatte die letztere eine gro
l3ere Bedeutung. Daher wird zu Beginn jedes Abschnitts der sari'a
rechtliche Rahmen skizziert und diejenigen Elemente naber betrachtet,
die fur die stadtische Entwicklung in der Region als wichtig identifi
ziert werden und iiber die sich in Quellen zur Regionalgeschichte Aus
sagen finden. Eine wesentliche Vorarbeit dazu stellt die Studie von
Johansen (1981) iiber Stadt und Land im l:J.anafitischen Steuerrecht
dar, der sich insbesondere auf syrische Juristen der Seldschuken- und
ZangIdenzeit beruft.

Uber die konkrete fiskalische und wirtschaftliche Entwicklung in
der Untersuchungsregion fehlen aussagefahige Zahlen und Berichte,
urn den Zustand und die Entwicklung adaquat zu beschreiben. Die
Liicken im Wissen urn die illegitimen Steuem sind sehr viel groOer als
die iiber die legitimen Abgaben, da bei ihnen im Gegensatz zu den le
gitimen Steuerarten systematische Quellen fehlen. An die Stelle ob
jektiver, nachpriifbarer wirtschaftlicher Sachverhalte, die wir nicht
kennen, treten in der Analyse die Aussagen der Chronisten, die iiber
die von ihnen subjektiv empfundenen Veriinderungen in der seldschu
kischen Epoche gegeniiber der vorhergehenden Zeit Auskunft geben:
Steuerarten werden als neu empfunden, bestimmte MaI3nahmen fiihren
zu einer Erhohung des Steuerertrages, Rechtsgutachten zu neuen Pro
blemstellungen werden eingeholt usw. Die absolute Veriinderung lal3t
sich mit solchen Aussagen zwar nicht nachzeichnen, aber die von den

12 Zur Etymologie von !Jarag aus dem Griechischen siehe Schwarz (1916). FUr die
Probleme bei der Defmition und Abgrenzung von fJarag vg!. L"kkegard (1968) 72-91;
Dennett (1950) 12f. Zu den sehr unterschiedlichen Abgabenarten, die mit mr bezcichnet
wurden vg!. Forand (1966). Dies gilt in iihnlicher Weise in der friihis1amischen Zeit auch
fur den Begriff gizya, doch ist er in der hier behandelten Periode eindeutig als Kopfsteuer
definiert, vg!. dazu Dennett (1950); Lakkegard (1968) 128-143; Simonsen (1988) 142f.
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Zeitgenossen beobachtete relative. Die Zeugenschaft der Zeitgenossen
und zeitnahen Chronisten ist als Argument fiir die Veranderungen hin
reichend. Die wesentlichen Quellen aus der systematischen Auswer
tung der Chroniken werden fiir Bagdad, Mosul, Aleppo und Mayya
rariqln als Exkurs (Abschnitt IV) zusammengestellt. 13

1.3. Das Konzept der Wirtschafts- und Steuerpolitik

Das seldschukische Reich war ein Militarstaat mit dem Ziel des
Machterhaltes auf allen Ebenen der militarischen Hierarchie. Die Elite
war nomadisch gepdigt. Sie hatte sich jedoch der stiidtischen Lebens
weise angepaBt. 14 Der seldschukische Staat stand nicht erst seit der
Zeit Ni~am al-Mulks in persischer Verwaltungstradition. 15 Die seld
schukische Wirtschaftspolitik war in Syrien und Nordmesopotamien
vor aHem auf die Finanzierung des Militars ausgerichtet. 1m Westen
iibemahm Maliksah das Erbe des buyidischen Staates sowie das der
nomadischen Herrschaften der Mirdasiden, <Uqailiden und Marwani
den. 1m Gesamtreich wie in der Untersuchungsregion herrschte eine
Knappheit an Miinzgeld, die Probleme fiir die fiskalische und kom
merzieHe Zirkulation mit sich brachte. 16 Die Finanzierung des Staates
war daher sowohl auf monetare als auch auf nicht-monetare Formen
der Steuererhebung angewiesen. 17

Ein diwiin al-istifii ~ "das Arnt der Steuereirmahme" war zentral fur
das Westreich eingerichtet, dem der Wesir vorstand und welches die
Eirmahmen aus den Provinzen kontrollierte. 18 Die Grundlagen fiir die
Finanzierung der Armee im seldschukischen Staat waren erstens steu-

13 Auf die im Abschnitt IV aufgefiihrten Quellen wird im folgenden nicht mchr durch
Anmerkungen verwiesen, sondem nur noch durch den Ort und das Jahr des Ereignisses.
Durch die Beschriinkung auf die Untersuchungsregion und -zeit wird ein ahistorischer
Schnitt durch das gesamte islamische Steuerwesen, wie er gelegentlich aus Quellenman
gel vorgenomrnen wurde, vermieden, da dieser regionale und zeitlich bedingte Unter
schiede verwischt. Eine Reihe von Autoren, unter anderen Yusuf(1985), versuchen durch
ein Extrapolieren fiiihisiamischer Quellen (z.B. auf der Grundlage von Abu Yusuf, Kitiib
al-gamg) diese Wissensliicken zu schliel3en. Hiiufig wird dann das iigyptische Steuersy
stem beschrieben, iiber das wesentlich mehr Informationen vorliegen; vg!. Anm. 102.

14 Lambton (1973); Khazanov (1984) 264-267.
15 Vg!. Klausner (1973) 7, 4, 38-40; Hinz (1950), insb. 114 (zu Ni~m al-Mulks Re

formen im Rechnungswesen des seldschukischen Staates).
16 Die komplexen Ursachen dieser Miinzknappheit - verglichen mit der spiitsasanidi

schen und fiiih-'abbasidischen Zeit - werden in Kapitel fiinfniiher behandelt.
17 Dies zeigt sich unter anderem in der Analyse Lambtons von verschiedenen seld

schukischen Fiirstenspiegeln und der darin enthaltenen Einordnung und Betonung der
Landwirtschaft; Lambton (1981) 295-298.

18 Lambton (1968) 257f.; Klausner (1973) 16f.
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erpflichtige Landfliichen und zweitens Miinzgeld. Die Offlziere der
unterschiedlichen Range bekamen statt eines Soldes Land zugeteilt,
dessen Steuerertrag sie zur Finanzierung ihres Haushaltes und der ih
nen nachgeordneten Truppen verwenden sollten. Dieses Land wurde
iq!ii C genannt. 19 Die Finanzierung des Miliilirs durch iq!ii's hat, wie in
der Literatur schon hiiufig hervorgehoben wurde, zentrifugale Kriifte
freigesetzt, da diese Einnahmen dem Sultan und damit der zentralen
Redistribution von Einkommen entzogen wurden. Diesen zentrifuga
len Kriiften konnte durch eine Reihe von Maf3nahmen, wie Ni?;am al
Mulk im Siyiisatniime betont, entgegengesteuert werden: ein komple
mentares zentrales Soldnerheer auf Geldbasis, ein effektiver Nach
richtendienst und herrschaftliche Reprasentation, urn Freund und
Feind zu beeindrucken und einzuschiichtem. Zur Finanzierung dieser
Bereiche war staatliches Geldeinkommen notwendig. Miinzgeld gab
dem Herrscher erst den fmanziellen Spieiraum, urn die zentrifugalen
Krafte im Staat zusammenzuhalten.20

Miinzgeld hatte in der landl ichen Steuererhebung aus verschiede
nen Grunden im Westen des seldschukischen Reiches an Bedeutung
verloren. 1m Vergleich zu dem samanidischen21 oder dem gaznawidi
schen Reich22 standen dem seldschukischen Reich, und zwar insbe
sondere in seinem Westen, Silber- oder Goldbergwerke nicht in dem
gleichen Maf3e zur Monetarisierung der Wirtschaft und zur Finanzie
rung der staatlichen Ausgaben zur Verfiigung.23 Der Herrscher konnte
Miinzgeld in ausreichendem Maf3e nur durch die Besteuerung von Be
sitzem von Edelmetallgeld, typischerweise von den Fem- und Grof3
handlem in den Stadten, erwerben. Dies hatte eine Reihe von Konse-

19 Zum iq.tii ': Sate (1997); vg!. auch Cahen, C.: I~W. In: Ef III, 1091-1098; Lekke
gard (1950) 14-20; Lambton (1957) 372-374; Lambton (1965); EI-Azhari (1997) 308
311; Mouton (1994) 195-188. Siehe ooten Abschnitt 11.3.

20 Zu Ni~ al-Mulks Siyasatname s. Abschnitt UI.l. AhnJich iiuJ3ert sich Ibn aJ
Balbi, Fiirsname, 5, der fur Gawli ~aqawuh eine Gcschichte von Fiirs venal3te: "Keine
Herrschaft auJ3er durch Militiir, kein Militiir auJ3er durch Geld, kein Geld auJ3er durch
Kultivierung des Landes, keine Kultivierung auJ3er durch Gerechtigkeit (fa mulka illa bi!
'askari la 'askara illa bit-mali la mala illa bi!- Ymarati la Ymarata illa bi!- 'ad!). Lambton
(1973) 108. Zu Ibn aI-BalbI: Bosworth, C. E.: Ebn al-Balki. In: Elran VIII, 4.

21 Der samiinidische Staat beruhte zu einem wesentlichen Teil auf dem Einkommen
aus den transoxanischen Silberbergwerken. Ein Grund fur seinen Zusammenbruch ist
darin zu sehen, dal3 er sich diese Ressourcen nicht mehr im gieichen Malle wie zuvor zu
eigen machen konnte; vg!. Paul (1994) 30-33.

22 Bosworth (1973a) 65-79 flihrt zwar nicht die Bergwerke an, doch ist ihre Bedeu
tung fur die Staatsfmanzierung allein schon aus dem Umfang der Miinzpriigoog in sama
widischer Zeit evident; dazu Schwarz (1995).

23 Die Silbervorkommen im Kaukasus lagen aul3erhalb des direkten seldschukischen
ZugrifTs.
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quenzen. Die sad'a-rechtlich legitirnen Steuem waren - wie unten zu
zeigen sein wird - zu gering und in ihrem Verwendungszweck gro
f3enteils gebunden. Eine Reihe von sad'a-rechtlich illegitimen Steuem
muf3ten weiterentwickelt werden, urn den flir die Herrschaftssicherung
zu erwirtschaftenden Geldertrag zu vergrof3em. Vor aHem waren dies
Steuem auf Fernhandelsgiiter. Erst in der Zanglden- und Ayyiibiden
zeit entlastete man starker den Femhandel zulasten der innersHidti
schen Markte. Dies ist deutlich an dem Anteil zu sehen, den die stadti
schen Verkaufssteuem in den von Ibn Saddad iibermittelten ayyiibidi
schen Einnahmelisten24 urnfaf3ten, und an der Miinzpolitik, die eben
falls die stadtische Waren- und Geldzirkulation abschopfte. Uber eine
periodische Entwertung des Kupfergeldes wurde das Halten von
Tauschmitteln innerhalb der lokalen stadtischen Markte besteuert und
damit der Warentausch. Doch dieses System steht am Ende der hier
beschriebenen Entwicklung. Die wichtigste Maf3nahme zur F6rderung
des Fernhandels bestand in der Sicherung des Landfriedens und der
Uberlandwege.

Die irn folgenden dargestellte Steuerpolitik der Seldschuken traf
auf Kritik der Rechtsgelehrten.25 Sie wandten sich vor ~llem gegen die
sari'a-rechtlich illegitimen Geldsteuem. Aber gerade diese Steuem
waren zur Finanzierung des seldschukischen Staates notwendig. Einer
der prominentesten Kritiker der seldschukischen Steuerpolitik war der
zeitgenossische Rechtsgelehrte, ~iifi und Theologe in Bagdad al
Gazaii (gest. 505/1111)26. Er versuchte in vielerlei Beziehung das aus
differenzierte System des Rechtes (fiqh) mit dem der Theologie
(ka/am) in Deckung zu bringen.n Seine Kritik kann in ihrer AlIge
meinheit auch auf die Untersuchungsregion iibertragen werden, da
dort nach den gleichen Grundsiitzen verfahren wurde und die ange
sprochenen gleichen Bedingungen herrschten. Er fonnuliert den Un
mut iiberspitzt und unter deutlichem Einfluf3 des Prinzips der wara <,28

der Skrupelhaftigkeit in religi6sen Dingen:

Die Vennogen der Sultane in unserer Zeit (amwiil as-salii!in fi 'a~rinii)

sind allesamt illegitim (~ariim) oder zum groJ3ten Teil. Wie sollte es auch

24 Siehe dazu Anm. 82 und Abschnitt 1lI.2.
25 vgl. Klausner (1973) 23.
26 Watt, W. M.: al-Ghaziili. In: Ell, II, 1038-1041. Vgl. zu seinem ambivalenten Ver

hiiltnis zum seldschukischen Staat Hillenbrand (1988). Trotz seiner Kritik an dem "unge
rechten" Sultan empfahl er, diesem zu gehorchen, da dieser den Kalifen stUtzt.

27 Zu den unterschiedlichen Sphiiren von Theologie und islamischen Recht siehe Jo·
hansen (1999).

28 Urvoy, D.: Wara'. In: Ell XI, 141f.
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nieht sein, da statthaft (~aliil) doeh nur die ~adaqiit (religios begriindeten
Geldspenden)29, der fai' (Beute von den Niehtmuslimen) und die gan"ima
(Kriegsbeute)30 sind. Doeh sie existieren nieht mehr. Und von da [das
heil3t von den drei aufgefiihrten Abgabearten] pflegt niehts mehr in die
Hand des Sultans zu gelangen. Es bleibt nur die gizya, und die wird auf
[mehrere] ungereehte Weisen erhoben, dureh die ihre Erhebung [Jar"i'a
reehtlieh31 ] nieht statthaft ist. Denn sie [die Sultane] iibersehreiten die
Grenzen des offenbarten Reehts (~udUd as-sar'), in dem, was eingenom
men wird und hinsiehtlieh dessen, von wem genommen wird und hin
siehtlieh ihrer Treue zu der Reehtsbestimmung (bis-sarf). Dann, wenn
jenes mit dem vergliehen wird, was ihnen [den Sultanen] als Anteil an
der lJariig32 bestimmt ist, die den Muslimen auferlegt ist, und an m~a

darat (Konfiskationen), an raSa (Besteehungsgesehenken) und Gattungen
der Tyrannei (~unufa?-?ulm), so erreieht es [d.h. die legitimen Abgaben]
nieht ein Millionstel dessen [d.h. der bestehenden Staatseinnahmen].33

AI-Gazall bringt hier die gangige Kritik an dem seldschukischen Staat
auf den Punkt. Als legitim sieht er nur die ~adaqiit (s.u.), die Kriegs
beute und die Kopfsteuer von den Nichtmuslimen an. In seiner an
fang lichen Formulierung laJ3t er die legitimen Abgaben, bariig, 'uSr
und zakiit aus. Der zeitgenossische Leser bezog die Kritik auf die ille
gitimen Steuem, das heillt die Formen der bariig, die von den Musli
men eingezogen wurden (s. S. 308), und insbesondere auf die Akzisen
(mukUs) und Marktsteuem (~uqiiq al-bai (). Andererseits zeigt al
Gazalls Kritik, daB der seldschukische Staat zu seinem Erhalt die ille
gitimen Steuem benotigte. Die genannte Kritik bildete ein gangiges
Argument gegen die seldschukische Steuerpolitik, wie Beispiele im
Abschnitt IV zeigen. Erst in zangIdischer Zeit wurden Reformen
durchgefiihrt, die das Steuersystem mehr mit den legitimen Steuerar
ten in Ubereinstimmung brachten.

29 An anderer Stelle schreibt al-Gauli, daB es zu seiner Zeit, das heillt im Ira!< urn
500/1106-7, keine Erhebung der ~adaqiit mehr gibt; Gauli, Il.Jya' 1I, ed. Abii l:Iaf~, 210;
tei1iibers. Bauer, 147. Zur ~adaqa vg1. Johansen (1981) 249f.

30 Zu den verschiedenen Interpretationen von/aj'und ganima, die im Faile von/ai'
bis zu einer regelmiiBigen jiihrlichen Steuer reichten, vgl. Lekkegard (1950) 38-58.

31 Moglicherweise bezieht sich al-Gazali auf Praktiken der Kopfsteuererhebungen
wie sie in Bagdad bei Juden belegt sind, siehe dazu S. 323, Anm. 96.

32 Diese Aussage scheint al-Gazali aus der Perspektive der wara' zu treffen. lfariig
steuerpflichtig waren nach den Benchten aus der idealisierten Eroberungszeit nur die
Nichtmus1ime, die Untertanen des is1amischen Reiches wurden, wiihrend den Muslimen
nur der niedrigere Zehnt, usr, abverlangt wurde. AI-Gauli wiederholt auch an anderer
Stelle, daB die Erhebung des bariig von Muslimen eigentlich verboten ist; Gauli, ll:iya',
ed. Abii I:Iaf~ II, 210; teiliibers. Bauer, 147. Dagegen war es allgemein anerkannte
Rechtspraxis, daB die bariig-Abgabe auf dem Land lastet und nicht von der Religion des
Steuerpflichtigen abhiingig war, siehe Johansen (1988) 7-24, insb. 8f.

33 Gauli, Il.Jya', ed. Abii I:Iaf~ II, 216; teiliibers. Bauer, 159.
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II. Die Landwirtschaft

Die Forschung iiber das Steuersystem in seldschukischer Zeit und
seine Riickwirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft richtete ihr In
teresse auf unterschiedliche Aspekte. Schon friih wurden von H. F.
Amedroz, C. H. Becker, C. Cahen, A. K. S. Lambton und tA. al-Duri
Aspekte des iq!ii (- (Steuerrentland-) Systems der Seldschuken behan
delt. Das seldschukische iq!ii (-System baute auf dem buyidischen
auf.34 Fiir die seldschukische Zeit wird das iq!ii '-System als die iiber
wiegende Form der landlichen Steuerverwaltung beschrieben und fur
die Entwicklung des Landes negativ beurteilt.35 Kronzeuge fur dieses
Urteil, das die buyidische und seldschukische Zeit hiiufig zusammen
faJ3t, ist der Chronist der Buyidenzeit Miskawaih. Er urteilt iiber die
Wirkungen des iq!ii '-Systems im buyidischen Irak: Schon zu Beginn
der buyidischen Usurpation im Jahr 334/946 seien der Mi13stand, den
die (abbasidische Finanzadministration hinterlassen habe, und die Nie
dergedriicktheit des Landes manifest gewesen. Die Vergabe von Land
(iq!ii () start einer geldlichen Entlohnung der Beamten habe die Be
deutung der zentralen Steuerverwaltung und damit den Finanzspiel
raum des Staates schwinden lassen und habe zu einer immer stiirkeren
Ausbeutung des Landes gefiihrt. Reinvestition in das Bewasserungssy
stem und die Landespflege seien nicht mehr im ausreichenden Maile
erfolgt. Das Ergebnis war ein langfristig sinkender Steuerertrag im
Irak und schlieillich die Verarmung der Region. Diese Aussage von
Miskawaih ist fur den Irak durch eine archaologische Begehung im
Siidirak besilitigt worden, die die historische islamische Besiedlung
unter besonderer Beriicksichtigung des Bewasserungssystems unter
suchte.36

34 Ashtor (1976) 177-183; al-Duri (1971) 139-144; Sato (1997) 18-41.
35 Vg!. Amedroz (1913); Becker (1932); Cahen (1953); Lambton (1969); Klausner

(1973) 9-13, 34; Ashtor (1976) 215-225, insb. 216; Duri (1979) IOSf., 119-120 (sein Ur
tei! tiber das seldschukische iqtii 'faUt milder als tiber das buyidische aus). Sato (1997) in
seiner umfassenden Studie tiber das iq.tii' tibergeht leider das seldschukische. AI-Duri
(1971) 138-151 in ihrer Studie tiber das seldschukische iq.tii' im lrak enthiilt sich eines
stark wertenden Urteils.

36 Der klassische Beleg fur das negative Urteil zum buyidischen iq.tii' stammt von
Miskawaih, Tagarib II, 96-100, iihnJich auch bei Ibn al-Mir, Kamil VIII, 342f. Diese Pas
sage wird diskutiert bei Becker (1932) 242; Bosworth (1965-6) 159-166; Adams (1965)
89-93; Lambton (1969) I, 50f.; al-Duri (1971) 14If.; Duri (1979) 108f.; Sato (1997) 20f.,
28-33; Paul (1998) 243 (der als einziger die Aussage aufgrund des biographischen Hin
tergronds von Miskawaih etwas relativiert). Zum biiyidischen Steuersystem Busse (1961)
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Der hier gewahlte regional und zeitlich begrenzte Ansatz zwingt
jedoch zu einer Neubewertung der Auswirkungen des iq!ii ":..Systems.
Vor aIJem folgende Parameter miissen mit Blick auf die Untersu
chungsregion beachtet werden:

Die wirtschaftliche Ausgangslage der Region, die einem iq!ii '-Sy
stem unterworfen wird; diese war im seldschukischen Nordsyrien
und den Diyar Mu~ar eine andere als im landwirtschaftlich hoch
entwickelten spat-'abbasidischen Irak des friihen 4./10. Jahrhun
derts.
Der Stand der Geldwirtschaft, welcher ein alternatives Steuersy
stem iiberhaupt ermoglichen wiirde (s. Kapitel flin£).
Der Entwicklungsstand der Steuerverwaltung und letztlich der ge
samten Herrschaftsstruktur.
Die Mobilitat in der Hierarchie der auf den Steuerertrag angewiese
nen muq!a ":..AmIre und deren Chancen, auf ein ertragreicheres iq!ii (
zu wechseln.

Zuerst wird daher das System der Hindlichen Abgaben behandelt und
dann auf das landliche Steuer- und Besoldungssystem der iq!ii "s und
seine Wirkung auf die Kultivierung des Landes eingegangen, urn zu
letzt auf die Wiederansiedlungspolitik und die daraus erwachsenen
Probleme zu kommen.

11.2. Die Agrarsteuern

Es gab zwei prinzipielle Einkommensformen des Staates aus landwirt
schaftlich genutzten Flachen. Die eine war der erwirtschaftete Ertrag
aus staatseigenen Domanen (sg. ¢ai 'a, pI. ¢iyii').37 Noch fur die Zeit
Maliksahs werden mehrfach Staatsdomanen in Syrien erwahnt.38 Viel

361-371. Zur archiiologischen Untersuchung der irakischen Region Jacobsen - Adams
(1958); Adams (1965) 102-107.

37 Vgl. Lekkegard (1950) 51f. Die spiitere grol3e Bedeutung des Landbesitzes von is
lamrechtlichen Stifumgen (sg. waqf/pl. auqiij) ist in seldschukischer Zeit nach dem Urtcil
von Lambton noch von untergeordneter Bedeutung; Lambton (1969) 67. Dagegen sieht
al-Dur! (1971) 157-159 in der Zunahme der madrasas, Karawansareien und anderer Insti
tutionen zur Seldschukenzeit eine deutliche Ausweitung des Stiftungswesens im Irak. In
den selektiv berichtenden. erziihlenden Chroniken der Untersuchungsregion und -zeit frn
det sich die Erwiihnung von waqfs erst in der ZangIdenzeit. Vgl. zum Beispiel Abu Sarna,
RaU(;latain, cd. Kairo I, 16f.; ed. zabiq I, 71-73; Ibn Saddad, A'iaq VI, 110. Fiir Agypten
beobachtet Goitein anhand der Geniza-Dokumente ein langsames Wachsen der Anzahl
der Stiftungen. Es beginnt aufniedrigem Niveau im 4.110. Jahrhundert, dann steigt deren
Anzahl signiflkant zwn Ende des 6./12. Jahrhunderts; Goitein (1973b) 29f.

38 Einzelne Infonnationen sprechen auch von dem Verkauf einiger Domiinen zum
Nutzen der Staatskasse: MalikSlih verkaufte 479/1087 Domiinen (~yii' in der Region
Ma'arrat an-Nu'man; Ibn al-'Adim, Zubda II, 102. 1m Jahr 508/1114-5 verkaufte der



308 KAPITEL VIER

wichtiger fur die Staatsfmanzierung aber waren die Steuem, bariig
und 'usr, die auf landwirtschaftlich genutzten Boden in der Hand pri
vater Eigentiimer erhoben wurden.39 Mit Verweis auf die idealisierte
Eroberungszeit wird ein Unterschied zwischen beiden Steuerarten ge
macht./jariig sollte urspriinglich nur von Nichtmuslimen gezahlt wer
den. Sie bewegte sich zwischen 20 % und 50 % des Ertrages. 1m Be
reich der Bodensteuem war 'uSr die Steuer auf dasjenige freie Land,
das sich die Muslime in der friihen Eroberungszeit angeeignet hatten.
Hier bewegte sich der Steuersatz zwischen 10 % und 20 %. Jedoch
war bariig inzwischen in der Defmition der ~anafitischenJuristen eine
Steuer, die auf dem Land lastete - unabhiingig von der Religion des
Eigentiimers.40 In den historischen Quellen der Untersuchungsregion
und -zeit wird nur selten von der Agrarsteuer gesprochen. Beide Be
griffe, 'uSr4 1 und barii~2, werden verwendet. Ein Unterschied zwi
schen 'uSr- und bariig-Land liil3t sich nicht erkennen.43 Es ist nicht
ausgeschlossen, daB beide Begriffe synonym verwendet wurden oder
das 'uSr einfach einen allgemeineren Ausdruck darstellt.44 In der histo
rischen Situation wurde die H6he der bariig politisch bestirnmt und
lag wohl oberhalb der sarl<a-rechtlich legitimen H6he.4~ Es gab zwei

Atiibak Lu'lu' al-ijadim viele Dorfer der Umgebung Aleppos, urn BaurnaBnahmen an der
Zitadelle und die Truppen selbst zu fmanzieren. Mit dem Verkauf war der Qa~i betraut
(mutawalli bai 'ihi); Ibn al-'Adim, Zubda II, 173. Vgl. zu den Staatsdomiinen im lrak und
ihrer Verwaltung al-Duri (1971) 151f.

39 Cahen, C.: KharaQj I. In: EI2 IV, 1030-4. Zu bartig und usr im friihen Kalifat: Po
liak (1940); Lekkegard (1950) 72-91; Johansen (1988) 7-24. Zur Unterscheidung bei den
~anafitischen Juristen: Johansen (1981), insb. 258.

40 Johansen (1988) 7-24.
41 AI-Cawad Carnal ad-Din M~arnmad ibn 'Ali al-I~fahiini(gest. 559/1164) der zan

gidische Wesir, der iqiti 's in der Cazira besaB, nahrn ein Zehnt (usr); Ibn ijallikan, Wafa
yat, ed. 'Abbas V, 144; iibers. de Slane III, 297. l:Iusam ad-Din Timurtas ibn Ilgazi ibn
Artuq schrieb zu einem unbekannten Zeitpunkt an 'Imad ad-Din ibn Zangi von Mosul,
daB in seinem Herrschaftsbereich die Bauem nur mit dem Zehnt (usr) belastet werden,
woraus sich schlieBen lallt, daB die Abgabenbelastung im Herrschaftsbereich von Zangi
hoher lag; Ibn al-Mir, Babir, 79; Lambton (1969) 63, 66f.; Patton (1982) 109.

42 In den erziihlenden Quellen wird die bartig fUr den Raurn Aleppo im Jahr 474/
1081-2 erwiihnt: Der Wesir von Muslim ibn Qurais karn von Mosul nach Aleppo, urn
Steuergelder einzutreiben. Er verfugte Konfiskationen und erhohte den bartig «(iti 'afa al:
bartig); Ibn al-'Adim, Zubda II, 75. 'Imad ad-Din Zangi reformierte das Steuersystem der
Region l:Iamn und fiilu1e eine flexible bartig al-muqiisama ein; Ibn al-'Adim, Bugya
VIII, 3850-3852. Nmlich auch bei Ibn al-'Adim, Zubda II, 280, 283f.

43 Busse (1969) 362f. hingegen besagt, daB die Unterscheidung zwischen usr- und
bartig-Land in der buyidisehen Zeit noeh aufrecht erhalten wurde.

44 Vgl. zu der weit gefaBten Bedeutung von usr auch Forand (1966).
4~ Siehe S. 309f. (Mosul/Mardin, 1. Hiilfte 6.112. Jh.), 316f. (Damaskus, 1. 509-10/

1116), Abschnitt IVA (Aleppo, J. 407/1016-7), IV.5 (Mayyafariqin, 1. 502/1109), Ab
schnitt IV.2 (lrak, J. 512/1118-9). Fiir Sultan Alb Arsliin wird lobend hervorgehoben, daB
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prinzipielle Fonnen der bariig. Zrun einen wurde die Hohe der bariig
nach dem Besitz an produktivem Land als bariig al-w~ifa oder al
misii~a festgelegt, unabhangig vom saisonalen Ertrag. Dies hatte fur
den Bauem und den Staat den Vorteil der Berechenbarkeit. Oer Bauer
konnte seinen Ertrag unabhangig vom Besuch des Steuerschiitzers
verwerten und der Staat mit festen Einnahrnen rechnen. Der Nachteil
war die Inflexibilitat des Systems, die in schlechten Jahren den Bauem
in den Ruin treiben konnte. Die zweite Fonn war der bariig al
muqiisama, der proportionale Steueranteil am Ertrag. Oer Vorteil lag
in einer ertragsgerechten Steuerbelastung. Der Nachteil lag darin, daB
aile Bauem der Region auf den Steuerschatzer warten muBten, also
Lagerkosten hatten, und erst dann - und zwar gleichzeitig - ihre Pro
dukte verwerten konnten. Die Vorteile der bariig al-muqiisama konn
ten sich daher nur bei einer entwickeiten, flexiblen Steuerverwaltung
entfalten. Nach Cahen blieb die Steuererhebung nach der muqiisama
bis etwa in das 4./ IO. lahrhundert auf das Gebiet Bagdad und die ira
kische sawiid-Region beschrankt. Erst mit der Verbreitung des iq!ii c..
Systems wurde diese Steuererhebungsart auch in Nordmesopotamien
eingefiihrt.46 Das Steuersystem in der Landwirtschaft richtete sich
nach dem Sonnenjahr und war in syrische Monate eingeteilt. Darauf
deuten die Anga~en mit syrischen Monatsnamen, wann irnmer es sich
in der Untersuchungsregion run die landwirtschaftliche Produktion
handelt.47

Urn die Kultivierung des Landes und somit den Steuerertrag si
cherzustellen, wurde in Nordmesopotamien zrunindest zeitweise die
Bewegungsfreiheit der Bauem eingeschrankt. Die Gewalt des muq!a <,

des Inhabers eines iq!ii '8, tiber die Bauem war ein altes Phanomen, das
bis in die Zeit der Buyiden zurUckreichte.48 In der Untersuchungsperi
ode wird von einer Auseinandersetzung zwischen J:lusam ad-DIn Ti
rnurtas ibn IlgazI ibn Artuq von MardIn und (Imad ad-DIn ZangI von
Mosul berichtet: Bauem (fallii~un) hatten die Region Mosul verlassen
und waren in das Gebiet von Timurtas tibergewechselt, da sie dort von

er sich mit der urspriinglichen H6he der barag (a/-barag ~/i) in zwei Raten pro Jahr 00
gniigte; Ibn al-A!ir, Kamil X, 51. Vgl. al-Duri (1971) 202.

46 Cahen (1954) 144f.; al-Duri (1971) 202f.; Johansen (1988) 15; L0kkegard (1968)
72-91, 108-125; Bosworth, C. E.: Mukasama. In: EI2 VII, 506f.

47 Vgl. 'A~imi, Tiiril:!, ed. Za'riir; 374; teiliibers. Monot, 107f.; Ibn al-'Adim, Zubda
II, 217f.; Ibn al-Gauzi, Munta~m, ed. 'A!a XV, 208; Sib! ibn al.Gauzi, Ms. AraOO 1506,
fol. 81y, Z. 4-6; 1506, fol. 28y-29r; iibers. Yazbeck, 92.

48 Sat6 (1997) 34f. Vgl. auch iiber den Sklayenstatus derfa//a~un in iq.tii ~Gebieten in
Agypten Forand (1971) 34 und ausfiihrlich fUr den lrak al-Duri (1971) 184-198.
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ihrem Ertrag nur einen Zehnt (min a/-gilii/ a/- 'uSr) abgeben muBten,
wahrend ZangI zwei Drittel verlangte. Daraufhin drohte ZangI dem
Herro von MardIn, Timurtas, mit Gewalt und dem Einfangen von
Bauern irn MardIner Gebiet, damit dieser die Bauern wieder zuriick
sandte. Dies geschah auch.49

Auch wurden Bauern in der Untersuchungsregion, namentlich der
Region l:Iarriin, zu Frondiensten (subar) herangezogen, wie indirekt
aus deren Abschaffung unter ZangI hervorgeht.50 Uber Steuerleistun
gen der Beduinen sagen die Quellen in der Untersuchungszeit nichts
aus. Nur in der Buyidenzeit irn Irak und sehr viel spater in der
ZangIden- und Ayyiibidenzeit fmdet man Nachrichten dariiber.51

11.3. Das Steuerrent/and iq!ii (

In das System der klassischen Landsteuer, die in der Theorie als letz
ten Empfanger die Staatskasse (bait a/-miil) vorsah, wurde die Institu
tion des iq!ii's zwischengeschaltet. Das iq!ii (ist die privilegierte Uber
lassung des steuerlichen Ertrages, hauptsachlich von bariig und 'uSr
eines Gebietes, als Besoldung von Militar und Verwaltung anstelle ei
ner direkten Finanzierung mit Miinzgeld. Oem Begiinstigten eines

49 Ibn al-Mir, Bahir, 79. Lambton (1969) 62f, 66f.; al-DOO (1971) 191. Ashlor (1976)
22 wertet diese Episode als Teil des Niederganges der landwirtschaftliehen Produktion
und der Bedriiekung der Bauern, die das Land fliehen muJ3len. Die Deutung hier ist urn
gekehrt. Zangi kiimmerte sieh urn den Ausbau des Landes und urn ein effektives Steuer
system. Aueh Ibn al-A!ir, selbst Inhaber eines iq.tii ~ wertet die Mal3nahme positiv, indem
er nun SehluJ3 der Geschiehte festhiilt: "Niemand tibertrifft ihn in dem Wissen urn die
Verhiiltnisse des Konigreiehes (a~wii/ a/-mam/aka)".

50 Ibn al-'Adim, Bugya VIII, 3852. Siehe Kapilel drei, Abschnitt DU.
51 Die literarisehen Quellen beriehten nur tiber den Miliwdienst von nomadischen

Gruppen. Die von den Joosten als Abgabe der Nomaden genannte zakat bezog sieh auf
das Vieh. Diese Abgabe wird jedoeh von den erziihlenden Quellen nieht mit diesem Be
grifT bezeiehnet. In cler Buyidenzeit im Jahr 379/989-90 schaffie BaM' ad-Daula die
Steueranspriiehe auf Weideland im Sawad ab, bei denen es sieh wahrseheinlieh urn eine
Besleuerung der Nomaden handelte; Sib~ ibn al-Gauzi, Mir'at, Ms. Arabe 5866, fol. 123v
(asqa.ta Bahii 'u d-Dau/ati mii yu 'fJaifu min ~uquqi I-mara Ybis-Sawadi wa-gairahu). Vgl.
dazu auch al-DOO (1971) 215. Moglicherweise ist die zakat der Nomaden mit den spat~r

in den erziihlenden Quellen gcnannten Ydad, dem Tribut der Nomaden, idenlisch. Die
Ydad al- 'arab, der Tribut der Beduinen, findet erst in der Zeil Niir ad-Din Mahmuds Er
wiihnung; Abu Sarna, Rau~tain, ed. Kairo I, 16; ed. Zabiq I, 71. Fiir die Ayyiibidenzeil
liegen mehrere Informalionen zu den beduinischen Abgaben vor. Diese Verpfliehtung
hangt moglicherweise mit der Sehaffung der imarat a/- 'arab, eines Emirates der Bedui
nen, unter dem Ayyiibidenherrseher al-'A.dil Abu Bakr zusammen. Vg!. die Steuerlisten
bei Ibn Saddad, A'iaq VI, 150f. (Aleppo; Ydad a/- 'arab; Ydiid at-turkuman bi-lfa/ab wa
ganam !a/apna alfra ~ qimatuhii); V2, 396 (Balis; a/- Ydad); III, 65f., 99f. (l:Iarriin und ar
Ruha'; a/- Ydad). Zu den beduinischen Abgaben bei den ~anafitischen Joosten vg!. Johan
sen (1981) 252.
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iq!ii c, dem muq!a c, wurde ein Teil der Steuer eines Gebietes als Kom
pensation fur seine Dienste und fur die Dienste seiner Untergebenen
iiberlassen. Der steuerliche Ertrag kann aus Geldzahlungen wie aus
Naturalabgaben bestanden haben.

Als Form der Truppenfmanzierung gewann der iq!ii C seit dem Zu
sammenbruch der <abbasidischen Reichsautoritiit im 4.110. Jahrhun
dert im buyidischen Herrschaftsbereich an Bedeutung. Durch die
Fragmentierung des Reiches verIor die <abbasidische Finanzverwal
tung die notwendige Reichweite, urn in den Provinzen den Steueran
spruch durchzusetzen und die Steuergelder in die Zentrale zu leiten.
Seit der ersten Hiilfte des 4.110. Jahrhunderts reichten die bei der zen
tralen Finanzadministration (diwiin) in Bagdad eingehenden regularen
Geldsteuerertrage nicht mehr aus, urn die Arrnee und die Verwaltung
zu fmanzieren. Das Steuersystem produzierte nicht mehr geniigend
Geldeinkommen zur Redistribution und Herrschaftssicherung. Parallel
ist ein Riickgang der Produktion von Miinzgeld zu beobachten. Urn
die Truppenteile zu besolden, vergab der Herrscher den Zugriff auf
den Steuerertrag einer Provinz direkt an einen Heeresfiihrer, der dafiir
eine bestimmte Anzahl an Truppen bereitstellen muI3te. Der Zdgriff
der staatlichen Finanzbehorden auf eine Provinz wurde damit ausge
schaltet, wie Miskawaih fur den Irak bemerkt. 52

Die Verwendung des Begriffs iq!ii C und wahrscheinlich auch die
beschriebene Institution selbst ist schon zur Zeit der beduinischen
Vorherrschaft in der Untersuchungsregion nachweisbar. 53 1m Fa!imi
denreich, zu dessen Randgebiet auch die Untersuchungsregion gehor
te, wurden Steuerdistrikte als iq!ii C vergeben, doch war dies nicht die
dominierende Form.54 Miskawaih hatte in scharfer Form den buyidi
schen iq!ii C fur eine Reihe von Fehlentwicklungen verantwortlich ge
macht. Obwohl einige iq!ii "s auch unter der Verwaltung eines buyidi
schen muq!a"s aufbliihten, hatten viele AmIre jedoch kein Interesse, in
die Landpflege zu investieren. Die Hoffnung des muq!a C lag darin, in
nerhalb seiner Karriere andere grol3ere iq!ii'S im Reich zu erhalten,
wenn der Ertrag aus seinem bisherigen iq!ii C nicht mehr ausreichend

52 Miskawaih, Tagarib II, 92.
53 Zum Beispiel: 1m Jahr 458/1066 vergab ein Mirdaside Ma'arrat an-Nu'man als

iq.tii'an einen Turkmenen; Ibn al-'Adlm, Zubda II, 9. 1m Jahr 474/1081-2 war das Dorf
J:larbI (Yaqut, Buldan II, 235) zwischen Bagdad und Tamt ein iq.tii (von Muslim ibn
Qurais; Sib! ibn al-GauzI, Mir'at, Ms. Arabe 1506, fol. 171v; ed. Sevim, 209; siehe unten
Kapitel fiinf, Anm. 13. 1m Jahr 478/1085-6 wird Manbig als iq.tii ( eines 'Uqailiden er
wiihnt; Ibn al-'Adlm, Zubda II, 90.

54 Lev (1991) 123-127.
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war. Durch eine Verwaltung, die auf kurzfristige Ausbeutung zielte,
verfielen die Bewasserungskanale. Der Ertrag sank.55

Spatestens mit der seldschukischen Eroberung wurde die Finanzie
rung der Annee durch die Vergabe von iq!ii "s zur dominierenden
Form der Militarfmanzierung. Von spateren Autoren wird der Wesir
Maliksahs, N4am al-Mulk, sogar mit der Einfiihrung der iq!iic-Wirt
schaft iiberhaupt in Zusammenhang gebracht.56 N4am al-Mulk ver
suchte, das iq!ii'-Wesen zu einem System auszugestalten, das dem
Herrscher eine Kontrolle ermoglichte und den muq!a cauf die Kultivie
rung des Landes verpflichtete. Nach dem Siyasatname von Ni~am al
Mulk war innerhalb des Seldschukenreiches mit der Vergabe eines
iq!ii c prinzipiell nur ein Anspruch auf Steuerertrage verbrieft, aber
keine politische Herrschaft.57 Eine landwirtschaftliche Region war
verpflichtet, dem muq!a c jedes Jahr einen bestirnrnten Teil des Ertra
ges zu iibergeben. Der muq!a C war seinerseits dem iibergeordneten
Herrscher Militar- oder Verwaltungsdienst schuldig. Die zentrale,
beim Sultan angesiedelte Staatskasse - ein von N4am al-Mulk her
vorgehobenes Instrument zum Machterhalt - wurde bei einer Land
steuer, die an den muq!a C abzufiihren war, praktisch ausgeschaltet. 1m
hochentwickelten Osten des Reiches, Ijurasiin und Transoxanien, war
eine Trennung von politischer und ziviler Herrschaft durchfiihrbar. 1m
Westen gab es aber keine stabile politische Herrschaftsordnung, die
eine kontinuierliche professionelle Steuerverwaltung gewahrleisten
konnte. Der muq!a C im Westen muBte haufig auch die militarische Si
cherung eines Gebietes leisten und die zivile Verwaltung autbauen,
urn einen Steuerertrag zu erwirtschaften. Der iq!ii C kam somit einer
politisch-militarischen Herrschaft gleich. Teilweise war der muq!a C

sogar gezwungen, sein iq!ii C erst zu erobem, yom au13eren Feind, den
Byzantinem, den Fatimiden oder auch von seinem Vorganger. Der
muq!a C hatte die Funktion eines Gouvemeurs, eines wiili oder nii ib.
So werden die Begriffe wiliiya (Provinz) und iq!ii C im Westen syno
nym verwendet. Einem wiilflmuq!a C war es moglich, sein Territoriurn
in Unter-iq!ii "s aufzugliedem.58 FUr die Oberaufsicht und damit die

55 Vg!. oOOn Anm. 36.
56 Ibn aI-'Adlm, Bugya V, 2499. Vgl. a1-Duri (1971) 142.
57 Ni~ a1-Mulk, Siyasatname, ed. Darke, 41; iihers. Schabinger, 198. Die Einze1

heiten dieses Systems sind allerdings nicht OOkalUlt; vg!. Lambton (1969) 53, 61, 66;
Ashtor(l976) 213-215; Sato (1997) 41.

58 Lambton (1965) 370. Vg!. zwn Beispiel auch den Bericht unter dem Jahr 510/
1116-7: Der muq.ta '-Gouverneur von Aserheidschan AJ:unadn erwirtschaftete aus seiner
iq.tii '-Provinz jahrlich ein Einkommen von 400.000 Dinar, womit er 5.000 Reiter fmanzie-
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zentrale Kontrolle tiber die iq!ii'S in der Provinz Aleppo gab es dort
das Amt eines "Vorstehers der Truppen Aleppos und Verwalters der
iq!ii'S des MiliUirs (muqaddam 'askar Ifalab wa-mutawalli iq!ii < al
gund)"S9 sowie eines ,,Aufsehers des Heeres ('tirit! al-gaiS)", der mit
der Musterung und den mit der Annee zusammenhangenden Steuer
fragen beschaftigt war.60

Die Anzahl von iq!ils in einer Region war physisch begrenzt. Die
zur Verteilung anstehende Flache lieB sieh, abgesehen von einer Er
oberung benachbarter Staaten, in der Regel nur durch Eroberung nach
innen erhohen, das heillt durch Verdrangung von anderen unter- oder
nebengeordneten Machthabem, die nicht dem eigenen Klientel ange
horten. In der nordsyrischen und nordmesopotamischen Region fiihrte
dieser Sachverhalt vermutlich neben anderen Griinden zu einer Ver
drangung der beduinisch-arabischen AmIre. An ihre Stelle wurden
seldschukische AmIre eingesetzt.61 Dieser ProzeB setzte in Nordsyrien
und Nordmesopotamien spatestens mit der Eroberung Aleppos durch
Maliksah ein und dauerte etwa bis zum Ende des 5.111. Jahrhunderts
an. Am Ende dieses Prozesses waren die BeduinenamIre, die sich
nieht vollstandig dem seldschukischen System angepaBt hatten, in
geographische Nischen abgedrangt. Der ProzeB der Fragmentierung
der seldschukischen Macht nach dem Tode Maliksahs verminderte fur
viele AmIre innerhalb des seldschukischen Reiches die Chancen, wie
sie Miskawaih noch fur die Biiyidenzeit beschreibt, einen groBeren
iq!ii <zu erhalten, wenn der alte iq!ii (nicht mehr gentigend Einnahrnen
generierte. Die Chance, auf eine einfluBreichere Machtposition ver
setzt zu werden, die mit einem besseren iq!ii < ausgestattet war,
schwand. Die Mobilitat der AmIre, wahrend ihrer Karriere verschie
dene iq!ii'S innerhalb des Reiches zu erlangen und innerhalb der Mili
tarhierarchie durch BefOrderung groBere iq!ii'S zugewiesen zu bekom
men, nahrn abo Es bildeten sich erbliche iq!ii'S aus. Ein turkmenischer

ren konnte; Ibn al-lJaUZi, Munta~m, ed. 'A!3 XVII, 147. Bei dieser Grol3enordnung liegt
wahrscheinlich eine Aufteilung in Unter-iq.ta's vor.

S9 Ibn al-'AdJrn, Zubda n, 174, Nennung im Jahr 509/1115-6. Zur zentralen Verwal
tung der iq!ii 's im Seldschukenreich vg!. Lambton (1969) 62.

60 Erwahnung eines al-'Amid Abu I-Ma'alJ al-Mu1)sin ibn al-MaJ.tallJ as-SuIami ad
Dima~qi in dieser Position. Wahrend seiner Regentschaft irn Jahr 51111 117-8 verminder
ten sich die Steuereinnahmen und die Distrikte urn Aleppo verfielen; Ibn al-'AdJrn, Zubda
II, 179. Er war also mit Steuerfragen beschaftigt. Zu der Position des diwiin oZ- 'ar(i vg!.
Lambton (1968) 259f.; al-Duri (1971) 143f.; Klausner (1973) 18,39£.; El-Azhari (1997)
301f. Und fur das ilaznawidische Reich vg!. ausfiihrlich Bosworth (1973a) 60-62,122
126.

61 Siehe oben Kapitel drei, Abschnitt 11.3.
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Militiiradel entstand, der selbst fur kleinere Stadte nachgewiesen wer
den kann.62 Dieser Militiiradel war notwendigerweise an der Kultivie
rung des Landes innerhalb seines iq!ii C interessiert.

1m Gegensatz zum Irak zu Beginn der Biiyidenzeit fanden 150
Jahre spater die muq!a's der Seldschukenzeit in Nordsyrien und Nord
mesopotamien keine komplexe weitraumige Bewasserungslandwirt
schaft mehr vor.63 Ibn J:Iauqal und al-MuqaddasI vermitteln schon fur
das 4.110. Jahrhundert in der Untersuchungsregion das Bild einer von
Nomaden bedrohten, darniederliegenden Landwirtschaft. Der Besied
lungssurvey im BalIl}-Tal bestatigt dieses Bild. Es wird auch kein
Verwaltungsapparat mehr in den Quellen genannt, der die Aufrechter
haltung des Kanalsystems hatte iiberwachen konnen.64 Aufgrund des
schon in der spiiten tAbbasidenzeit stark gesunkenen Steueraufkom
mens der Diyar Mu~ar ist anzunehrnen, daB das von den Umayyaden
und friihen 'Abbasiden errichtete Bewasserungssystem schon beirn
Eintreffen der Seldschuken nur noch zu einem geringen Teil genutzt
werden konnte. Der Ertrag eines iq!ii' lieB sich durch eine einfache
Pflege des Landes vergroBern. Dazu gehOrte die Herstellung des
Landfriedens, die Verdrangung der Nomaden und in einem weiteren
Schritt die VergroBerung der Nutzflache durch Rekultivierung. In der
Untersuchungszeit wird jedoch von einem Ausbau der Kanalsysteme
in den Diyar Mu~ar nieht beriehtet. Es gibt in den erzahlenden Quel
len Hinweise auf landliche Wiederansiedlung (Abschnitt 11.4). Auf
grund der Ausgangslage einer bedrohten Landwirtschaft f'iihrte das
iq!ii '-System in Nordsyrien und Nordmesopotamien zur Forderung der
seBhaften Landbevolkerung und zum Landausbau.

In den Quellen wird nicht erwahnt, ob ein Geldbetrag oder ein Teil
der Ernte abgel iefert werden muBte. Man kann vermuten, daB es sich
urn einen Anteil an der Ernte selbst handelte, da der Amlr und iq!ii '
Halter meist auch die politische Kontrolle iiber die Region ausiibte, in
der er stationiert war, und lokal seine Truppen zu versorgen hatte.65

Der Zustand des Geldsystems in Syrien und Nordmesopotamien

62 Vg!. rom Beispiel Singar. 1m Jahr 491/1098 herrsehte Arshmt3s (S. 185) und ~
Jahr 499/1106 Alpi ibn Arlant3~ (S. 201).

63 Uber den Niedergang der irakischen Landwirtschaft in der Buyiden- und Seld
sehukenzeit vgl. Adams (1965) 87-89; 102-106.

64 In den Quellen fur die Zeit Hartin ar-Ra~ids linden sieh Belege fur einen solehe ef
fiziente Verwaltung; Tabari III, 749; iibers. Bosworth, 315f. Bonner (1996) 145.

65 Ein Hinweis kann eine Fonnulienmg bei Ibn al-A!ir, Bahir, 79, sein, wo es urn Ab
gaben von Bauem im Gebiet des Artuqiden f:l.usam ad-Din Timurtas geht: "Wir nehmen
von ihnen als Anteil des Emteertrages den Zehnt (wa-na '[JU{iu minhumfi I-qismati mina 1
giltili 1- usr)".
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macht dariiber hinaus das Ubergewicht eines in Naturalfonn entrich
teten Steueranteils an dem Ernteertrag wahrscheinlich. Eine Zahlung
der Landsteuer in Miinzgeld hiitte die Nachfrage nach Tauschmitteln,
die nicht lokal hergestellt wurden und nur in begrenzter Zahl in den
Stadten zur Verfiigung standen, stark erhoht. Dieser Zwischenhandel
hiitte den Besitzern von Geld, das heiJ3t den Geldwechslern und GroB
hiindlern, einen iiberproportionalen Gewinn gesichert, die Versorgung
der Annee durch den Staat verteuert und letztlich die Steuerlast er
hoht. Da der Steuerertrag im wesentlichen lokal verbraucht wurde,
entfielen auch Lager- und Transportkosten, die sonst iiblicherweise
Systeme von Naturalsteuern verteuern. Zeitgenossen nahmen das seld
schukische iq!ii '-System in seiner Wirkung anders, namlich positiver
als das buyidische wahr. Dies bezeugt der Chronist Kiitib al-I~fahanI

(gest. 597/1201)66 mit Blick auf den Irak, Nordmesopotamien und Sy
rien am Ende der hier beschriebenen Entwicklung:

Es war gangige Praxis, im Lande Geld67 zu erheben (gibiiyat al-amwtil)
und dann den Truppen auszuzahlen. Ein iq!ti' [in diesem Sinne] war vor
dem unbekannt. Nun sab Ni~am al-Mulk, dal3 das Geld (amwtil) aus den
Uindem (biltid) nicht hereinkam, weil sie in schlechtem Zustand (li
btiltilihti) waren und die Steuererhebung (irtifii ') aus ihnen ungeniigend
war wegen ihrer Schadhaftigkeit. Deshalb verteilte er sie [die Lander] an
die Truppen als iq!ti' und iibertrug sie ihnen a1s Einnahmequelle (~ti~i

Ian) und als Steuerertrag (irtifii 'an). Ihr Anspom sie zu kultivieren
('imtiratuhii) vennehrte sich und in kiirzester Zeit waren sie im besten
Zustand ihres Schmuckes.68

11.4. Ansiedlungspolitik

Zu Beginn der seldschukischen Periode gab es zahlreiche Wiistungen
auf dem Lande sowie Bezirke innerhalb der Stiidte, die in Ruinen la
gen.69 Von Ri<;lwan und TugmgIn wird iiberliefert, daB beide fur Alep-

66 Zur Person: Riehter-Bemburg (1998) 26-136.
67 Der Begriff amwiil kann bier mit Geld iibersetzt werden, da er als Gegensatz zur

iq.tii', der Steuerrente, gebraueht wird.
68 AI-I~faharu in Bundari, Tawaril), 58. Becker (1932) 243.
69 Dies war nieht allein auf Syrien und Nordrnesopotamien begrenzt. FUr den irak

vgl. Busse (1%9) 398-401. Sib! ibn al-Gauzl, Mir'at, Ms. Arabe 1506, fol. 96v-97r,
sehreibt unter dem Jahr 456/1063-5 beispielsweise: "Man verkaufte ein Haus in Wasil fiir
einen Dirham und zweieinhalb Daniq. Dann wollte der Verkiiufer einen Qira! mehr ver
langen, damit jenes anderthalb Dirham ausmaeht, aber er tat es nieht, und sein Grund
[dafiirl war die herrsehende Verwiistung (sabbabuhu istilii >al-bariib). Ein Haus am Nahr
Tabiq wurde in Bagdad irn Jahr 448 [1056-7] fiir drei Qira! verkauft."
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po und Damaskus eine Wiederansiedlungspolitik betrieben.7° Nur von
ihnen besitzen wir derartige Inforrnationen aus der Untersuchungsre
gion. Ein Grund fur diese Beschrankung liegt darin, daB die beiden
Hauptzeugen dieser Epoche, Ibn al-<AdIm und Ibn al-Qalanisl, aus
eben diesen beiden Stadten stammen. Es ist nieht ausgeschlossen, daB
ahnliche MaBnahmen auch an anderen Orten durchgefiihrt wurden.
Diese Verrnutung wird dadurch erhiirtet, daB im Bal'il].-Tal wahrend
des 6.112. und 7.113. Jahrhunderts eine erneute Siedlungstatigkeit in
einer Reihe von Orten nach einer Lucke von etwa zwei Jahrhunderten
wieder nachzuweisen ist; doch wann sie genau einsetzte, lal3t sieh
bislang dureh die Archaologie nicht beantworten.71

Eine Ansiedlung auf altern Kulturland und in Wustungen ist mit
eigentumsrechtlichen Problemen behaftet, deren reehtliehe Einzelhei
ten allerdings hier nieht Gegenstand sind. Alteigentiimer und Erben
konnen die Rekultivierung gefahrden, indem sie Anspriiche auf das
Land anmelden. Ihre Eigentumsanspriiehe erlosehen nieht.72 Die zeit
genossisehe, reehtspolitiseh gefuhrte Diskussion urn diese Problema
tik dient hier als eines der Hauptargumente fur die Existenz einer be
wuBt durchgefiihrten Rekultivierungspolitik dureh seldschukisehe
Herrseher im Untersuehungsgebiet.73 Der Atiibak Tugtagm von Da
maskus betrieb eine generelle rechtliche Klarung der Eigentumspro
blematik wahrend seiner diplomatisehen Mission in Bagdad im Jahr
509-510/1116. Tugtagm hatte schon in Vergessenheit geratene Was
serstellen (gamma diilira)74 in AuBenbezirken von Damaskus (?iihir
al-balad) als Eigentum (amliik) an Neuansiedler vergeben. Mit Au
l3enbezirken ist die Bewasserungsoase von Damaskus, die Gii~a, ge
meint. Diese Wasserstellen waren zuvor entweder usurpiert (ugtu~i

bat) oder von vorangegangenen Herrschern den Untertanen entrissen
worden (qubi¢at 'anhum). Das dazugehorige Bewasserungsland war
Ibn al-Qalanisl zufolge den Bestimmungen der muqiisama (aJ:!kiim al-

70 Ashtor (1976) 223 kennt diese Wiederansiedlungsversuche, doch da er die Seld
schukenzeit generell als einen Niedergang ansieht, kann er darin keine Politik der seld
schukischen AmiTe erkennen. sondem nur vereinzelte Mal3nahrnen.

71 Bartl (I 994a) 186-194.
72 Siehe zu dieser Problematik Johansen (1988) 14f.
73 Nach dem ilbiinischen Wesir und Geschichtsschreiber Rasid ad-Din verbat Ma

likSiih die Anerkennung von Landrechten. deren Dokurnente alter als dreil3ig Jahre waren;
Rasid ad-Din, Giirni" 241, vg!. auch 221f. und Larnbton (1969) 69. Jedoch werden Ort,
Zeit und Konlext dieses Dekretes nicht niiher bestirnrnt.

74 Nach Ibn Mall.?iir. Lisan al-'arab XIV, 371f., ist gamma ein Ort, in dem Wasser ge
sarnrnelt wird oder auch das Wasser oder die QueUe se1bst. Vgl. Lane (1863-1894) I,
449f. Vennutlich sind darnit Wasserrechte und das dazugehorige Land gemeint.
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muqiisama) unterworfen, die von den Zeitgenossen als ungerecht emp
funden wurden.75 Die barag al-muqiisama-Steuer bestirnrnte einen
proportionalen Anteil des Emteertrages, der an die FiskalbehOrde ab
gefiihrt werden muBte. Auch andere nicht naher bezeichnete Bestim
mungen wurden infolge der Rekultivierung aufgehoben. Statt dessen
mu13te ein Neuansiedler eine als gerechter empfundene, nicht naher
bestimrnte "festgesetzte, althergebrachte Landsteuer (baraguha al
qadim al-mustaqarr)" - ein Begriff, der auf eine pauschal bestirnrnte
Steuerschuld verweist - und die "schon vorher bestehenden laufenden
dekretierten Abgaben (rasmuha as-salif al-mustamirr)" entrichten.
Urn diese MaBnahmen rechtlich abzusichem, erbat Tugtagm wahrend
seines Aufenthaltes in Bagdad yom Kalifen die Erlaubnis, all das
Land verkaufen zu diirfen, das jemand zu erwerben wiinschte. Der
Kaufer sollte verpflichtet sein, das Land zu kultivieren. Niemand habe
einen Nutzen von Brachen und Wiistungen. Der Kalif gab ihm die Er
laubnis zur Repeuplierung und schuf Rechtssicherheit fur die Kaufer
vor moglichen zukiinftigen Eigentwnsstreitigkeiten (ib!al at-ta -aw
wul). Das heillt, die Rechte der Alteigentiimer erloschen. Dieses Do
kument unterzeichnete der Kalif mit seiner 'alama, der Devise seiner
Herrschaft, und lieB es bezeugen. Der Verkauf dieses Landes solIte, so
Ibn al-QalanisI, einen Nutzen durch die Erwirtschaftung von Uber
schiissen und Emteertragen (galla) bewirken. Fiir den erhaltenen
Kaufpreis (taman) verpflichtete sich Tugtagm, Truppen fur den gihad
gegen die friinkischen Invasoren zu fmanzieren. Ibn al-QalanisI be
richtet femerhin, daB durch Tugtagms MaBnahmen eine Anzahl von
vollig wiisten Landgiitem (¢iyii C) und Oden Flachen kultiviert wurde.
Bewasserungsquellen (uyUn) wurden wieder erschlossen.76

Das Interesse der seldschukischen Herrscher an Repeuplierung war
kein Einzelfall in der Region. 1m Jahr 504/1110-1, als der Ernteertrag
(al-mugilla) sich verringerte, verkaufte Ri<;lwan sechzig Wiistungen
(birba), wahrscheinlich aufgelassene Landgiiter, zu einem giinstigen
Preis (bi/-/aman al-babs) an die Bevolkerung. Er verpflichtete die
neuen Eigentiimer, dort ihren Wohnsitz zu nehmen, da sie dort nun
Eigentwn hatten (bi-sababi amlakihim). Ibn al-<Adirn erwahnt keine
der damit verbundenen rechtlichen Probleme. Er bewertete diese
MaBnahme fur die Entwicklung Aleppos als positiv:

75 Warum die muqtisama hier als ungerecht empfunden wurde, ist aufgrund der vor
handenen lnformationen nicht eindeutig nachvollziehbar.

76 Ibn al-Qaliinisi, pail, ed. Zakkiir, 348f.; iibers. Gibb, 184-186.
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Und dariiber sagte man, dal3 der Verkauf des Malik [Ri<;iwan] aus dem
vollgiiltigen Eigentum der Aleppiner [geschah], wei! ein Interesse offen
sichtlicb in ihrem [das beiJ3t der Wiistungen] Verkauf lag, [erstens] we
gen des Bediirfnisses des Staatsschatzes nacb ibrem Er16s, und [zweitens]
fur den Aufbau [des Fiirstentums] von Aleppo, indem ibre Bevolkerung
in ibm wegen ibres [neuen] Eigentums bleibt.77

Auch fur Bagdad werden haufiger Aufrufe zum Aufbau der Stadt
(1marat Bagdad) genannt.78 1m Jahr 509/1115-6 ordnete der Kalif den
Verkauf des Palastareals al-Badrlya an, das seit Beginn des 4./ Io.
Jahrhunderts verfaIIen und zu einem Schutthiigel (tall) verkommen
war: ,,[...] es wurde verkauft und die Leute bebauten es".79

III. Stiidtische Abgaben

111.1. Oberblick

Wie in vielen iranisch-zentralasiatischen Staaten bestand die seldschu
kische Armee in der Konzeption N4am al-Mulks aus Truppenteilen,
die durch Vergabe von Steuerrentland, iq.ta '5, fmanziert wurden, und
daneben aus Soldnern, die ihren Sold aus der Staatskasse in Geldlei
stungen empfmgen.80 Geld war zur diplomatischen Sicherung des Rei
ches nach au13en, durch Tribut und Geschenke, und der nachrichten
dienstlichen nach innen ebenso notwendig wie fur staatliche Repra-

77 Ibn al·'Adim, Zubda II, 157 (Wa-li-giilika yuqiilu anna bai'a I-malild min ~abbi

amliild I-!falably/na Ii-anna l-m~/abata fi bai Yhii /dinat ?iihiratan li-btiyiig; baiti I-miili
ilii [amanihii wa-li- Ymiirati !falaba bi-baqii1 ahlihiifihii bi-sababi amliildhim). Crawford
(1955) 50; El-Azhari (1997) 130. Ahnliches wird auch fur das Jahr 508/1114-5 berichtet,
daB Lu'lu' von Aleppo in diesem Jahr Dorfer der Region Aleppo verkaufte, urn die 10
standsetzung der Zitadelle, wahrscheinlich nach dem erwiihnten Erdbeben jenes Jahres,
zu fmanzieren.

78 Vg!. zurn Beispiel Ibn al.(;auzi, Mun!<lzam, ed. 'A!<l XV1I, 117 (1.503/1109-10).
79 Ibn al-Alir, Kamil X, 360 ([... ] bi'at wa- 'amarahii n-niis). ZU den Ruinengebieten

innerhalb des Stadtgebietes von Bagdad vg!. oben 69 und Adams (1965) 89f. Vg!. zu den
landwirtschaftlichen Aufwendungen im seldschukischen Irak al-Duri (1971) 173-177. Zur
Landgewinnung und zum Wiederaulbau von Bagdad al-Duri (1971) 180-184 und ZUI1!
steuerlichen Ergebnis dort S. 208-210.

80 Ni~m al-Mulk, Siyasatname, ed. Darke, 131, 299; iibers. Schabinger, 306, 499.
Gegen diese Art der Verwendung von Steuern wendet sich heftig al-Gazali; GazalI,ll:iya',
ed. Abu l:Iaf~ 11, 216f.; teiliibers. Bauer, 160f. Uber die tatsiichlichen Geldeinnahmen des
seldschukischen Reiches liegen keine aussagekriiftigen Zahlen vor. Sib! ibn al-(;auzi,
Mir'at, cd. Gamidi, 183f., nennt zum Tode MalikSahs jiihrliche Einnahmen aus den !;wriig
von 20 Millionen Dinar. ljariig meint hier wahrscheinlich das Geldeinkommen der zen
tralen Finanzverwaltung des Sultans. Jedoch ist nicht klar, auf welche Provinzen sich die
se Angabe bezieht und zu welcher Wiihrungszone des seldschukischen Reiches jener
Dinar schar!.
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sentation durch Prunk und BawnaBnahrnen. 81 Dazu muI3te fiskalisch
die Einnahrne und technisch die Produktion von Geld sichergestellt
werden, wn die redistributive Funktion des Steuersystems in Gang zu
setzen. Das staatliche Geldeinkommen muJ3te vor allem durch das
Steuersystem in den Stadten gewonnen werden.

Einnahmebudgets aus der Untersuchungsregion in der Seldschu
kenzeit sind nicht bekannt. Dagegen liegen Einnahrneverzeichnisse
von mehreren Stadten, Aleppo, Balis, J:larran und ar-Ruha', aus der
ersten Halfte des 7./13. Jahrhunderts vor, die von Ibn ~addad, einem
ayyiibidischen Sekretiir, iibermittelt werden. Diese Listen zahlen die
Steuerarten und welchen Ertrag sie jeweils erbracht haben auf. Da die
ayyiibidische Verwaltung in Syrien in vielerlei Hinsicht eine Fortset
zung der seldschukischen darstellt, konnen in unten jeweils naher be
stimmter Hinsicht Vergleiche zu einzelnen Angaben in den Texten aus
der Seldschukenzeit gezogen werden. 82

Ahnlich wie bei der Landsteuer gab es fur die Stadter sari'a-recht
lich legitime Abgaben und illegitime Steuem. Die legitimen Abgaben
waren ~adaqa, zakiit und gizya, die unten noch naher erlautert werden.
Die illegitimen Steuem waren die Akzise (maks) und die Verkaufs
steuer (~aqq al-bai'). Die illegitimen staatlichen Einnahrnemoglich
keiten wurden durch Sonderabgaben, wie Konfiskation (m~tidara),

erweitert. In wieweit eine Kreditfmanzierung der Staatsausgaben, die
auch beWiufig erwahnt wird, eine Rolle spieIte, laJ3t sich nicht ab
schatzen. Die Instrumente Konfiskation und Kreditaufnahrne scheinen
im Untersuchungsgebiet nur zur Finanzierung von fmanziellen Eng
passen des Staates genutzt worden zu sein. Das Geldbudget des seld
schukischen Reiches setzte sich in den Quellen erkennbar hauptsach
lich aus vier Steuerbereichen zusammen, der zakiit und der gizya, den
Akzisen (mukUs) sowie der innerstiidtischen Verkaufssteuer (~aqq al
bai C). Diese Saulen des staatlichen Budgets werden ahnlich auch spa
ter in einer Nachricht aus dem ayyiibidischen Aleppo des Jahres
625/1227-8 erwiihnt, auch wenn sich die Gewichtungen im Steuerbei
trag der einzelnen Abgabearten verschoben haben.83 Namentlich wer
den dort die drei bedeutendsten Steuerarten angefiihrt: die 'usur min

81 Ni~am al-Mulk, Siyasatname, ed. Darke, 79f., 157; tibers. Schabinger, 247, 341.
82 Einnahmelisten von Stiidten der Ayyilbidenzeit: Ibn Saddad, A'laq VI, 150f.

(Aleppo); V2, 293, 396 (Balis); III, 65f. (Harran), 99f. (ar~Ruha'). Sauvaget (1941) 253f.;
Eddi: (1999) 598·600. AIle Angaben sind undatiert. Es war nicht die Absicht von Ibn
Saddad, mit diesen Angaben eine auJ3ergewohnIiche Situation darzusteIlen, sondern nur
eine allgemeine Inforrnationen tiber die Stiidte zu geben.

83 Yaqut, Bu1dan II, 309 (summarisches Steueriiste des Jahres 625/1227.8).
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ai-ifrang, das sind Akzisen aus dem Handel mit den frankischen Ge
bieten, welche rechtssystematisch zu der zakiit gehorten84, dann als
Zweites die zakiit von den Muslimen und als Drittes die Verkaufssteu
er (~aqq al-bai (). Die zustiindige BehOrde fur die zakat im ayyl1bidi
schen Aleppo war die dar az-zakiit. Fiir die Frage nach der "Renais
sance" der Stadte in der Untersuchungsregion sind insbesondere die
Akzisen relevant. Die innerstadtische Verkaufssteuer ist im Irak der
Seldschukenzeit eindeutig nachweisbar, nicht jedoch in Nordsyrien
und Nordmesopotamien. Dies kann sowohl an der Quellenlage, als
auch an einer spateren Einfiihrung dieser Steuer in der Untersuchungs
region liegen. Die Ausgestaltung dieser beiden Abgabearten, insbe
sondere ihre Hohe, lag nicht in der Definitionshoheit der Rechtsge
lehrten, sondern wurde staatlich bestimmt. Dies machte sie zu ilIegi
timen Steuern. Die Hohe ihres Ertrages steht im Kausalzusammen
hang mit der wirtschaftlichen Entwicklung.

Beispielhaft HiJ3t sich an Ri<:1wan ibn Tutus zeigen, dal3 die seld
schukischen Herrscher der Region bei der Einnahrne von Geld recht
erfolgreich waren. Bei seinem Tode im Jahr 50711113 staunte man
tiber das Geldverrnogen, das er trotz der hohen Tributleistungen, die er
jiihrlich an das Ftirstentum Antiochia entrichtete, hinterliel3. Es soli
600.000 Dinar betragen haben. Als Quellen seines Verrnogens kom
men eine verbesserte Steuerverwaltung und eine knappe Ausgabenpo
litik in Frage, die ihrn den Spitznamen AbU lfabba8S eintrugen, der
seinen Geiz charakterisieren sollte, sowie - und wahrscheinlich vor
allem - die wirtschaftliche Gesamtsituation Aleppos.86

III.2. Die legitimen Abgaben: zakiit und gizya

Mit der seldschukischen Herrschaft begannen die sunnitischen Rechts
schulen in Syrien nach anderthalb Jahrhunderten der Vorherrschaft der
isma<Ilitischen SIca wieder an EinfluJ3 zu gewinnen, insbesondere gilt
dies fur die ~anafitische Rechtsschule, denen die Seldschuken ange
harten. Eine Reihe zentralasiatischer Rechtsgelehrter wurde durch ihre
SchUler fur die Rechtsentwicklung im Westen maJ3gebend. Baber Jo~

hansen untersuchte das Steuersystem der ~anafitischen Rechtsschule
und bezog sich hauptsachlich auf Juristen der Seldschukenzeit,87 so
auf den zentralasiatischen Rechtsgelehrten as-SamarqandI (gest. 538/

84 Zu dieser Einordnung der Akzise, siehe Anrn. 146.
8S Obersetzt: Vater des Gerstenkomes oder des Dmiirfragmentes.
86 Ibn al-'Adim, Zubda 11,163.
87 Johansen (1981).
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1144)88 und seinen in Damaskus tatigen SchUler Qa~I Ra~I ad-Din as
Sara1}sI (gest. 544/1149)89 sowie auftAJa' ad-Din al-KasanI (gest. 587/
1191 )90 in Aleppo. Wiihrend die !:Ianafitischen Juristen die stadtischen
Vermogensbesitzer grundsatzlich von Steuem zu entlasten versuchten,
legten sie der liindlichen Bevolkerung eine hohere Belastung auf. Das
Staatsverstiindnis, das hinter den sarz'a-rechtlichen Steuerbestimrnun
gen stand, entsprach eher einer solidarischen, stadtischen Glaubensge
meinde (umma) als den Bedingungen einer militarischen GroBmacht.
Dieser Gegensatz spiegelt sich in der latenten Opposition vieler
Rechtsgelehrter gegen den Seldschukenstaat wider, die al-GazalI in
der eingangs zitierten Passage beziiglich der Steuem zusammenfaI3t.
Gleichzeitig akzeptierten die Juristen, daB es Rechtsbereiche gab, die
durch die Politik defmiert wurden, wie das politische Strafrecht und
die Steuergesetzgebung. Die rechtlichen Verfahrensweisen in diesen
Bereichen waren haufig der sarz'a entIelmt.

Die wichtigsten legitimen Steuem fur die Bevolkerung der Stadte
waren zakiit, eine religiose Pflichtabgabe auf Handelsvermogen von
Muslimen,91 und gizya, die Kopfsteuer fur Nichtrnuslime, die aber
auch von der nichtrnuslimischen Landbevolkerung zu leisten war. Die
oben erwalmte ~adaqa gehOrte von ihrer rechtlich-religiosen Kon
struktion her nicht zu den yom Staat einforderbaren Abgaben92 , auch
wenn al-Gazall dies in seiner oben angefiihrten Polemik nahelegen
will. Das Problem beziiglich der sarz'a-rechtlichen Steuem lag fur den
Staat darin, daI3 ihr Steuersatz und der Ausgabenzweck im wesentli
chen defmiert waren und daB es fur die stiidtische Bevolkerung zahl
reiche legale Moglichkeiten der Steuervermeidung gab. Eine stehende
Armee, ein Nachrichtendienst, Pronk und Reprasentation - alles zum

88 'Ala' ad-Din Ma~Ur M~anunad ibn Al.unad as-Sarnarqandi (gest. 538/1144). Ibn
Qu!lubuga, Tag, 44, Nr. 177. Brockelmann, GAL I, 374; S I, 640.

89 Qa<;lI Ra<;li ad-Om as-SarabsI an-NlSabUrI (gest. 544/1149). Ibn al-'AdIm, Bugya X,
4351. Brockelmann, GAL I, 375; S I, 341.

90 'Ala' ad-Om Abu Bakr ibn al-Mas'Ud al-Kgani oder al-Kasani (gest. 587/1191):
Ibn al-'AdIm, Bugya IV, 1561-1565; Yaqut, IrSiid II, 244-256. Brockelrnann, GAL I,
375f.; S 1643.

91 Einzelne reiche Handler zahlten hohe Belriige an zaldit. So wird in der Biographie
des in Bagdad ansiissigen l:Iarraner Handlers Na~r ibn Man~Ur ibn l:Iusain al-l:IaltinI
(gest. 553/1156) tiber ihn gesagt, daB er 7.000 Dinare an zaldit zahle. An wen er sie lei
stete wird nicht ausgesagt. I)ahabi, TiirIb 551-560; 134-136; vgl. Ibn al-(;auzi, Munta
~m, ed. 'A!a XVII, 127f. AI-Dwi (1995) 331.

92 In den erziihlenden Quellen der Untersuchungszeit wird die ~adaqa nicht irn recht
lichen Sinne, sondem irn umgangssprachlichen als freiwillige Spende verstanden. In die
sem Sinne, als freiwillige Gabe, sind daher die ~adaqiit von 'lmad ad-Om angI zu ver
stehen, tiber die Abu Sarna, Rau<;latain, ed. Kairo 1,44; ed. ZabIq I, 16If., berichtet.
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Machterhalt notwendige Ausgabenbereiche - lieBen sich mit diesen
Abgaben nicht finanzieren, worauf al-Gazali richtig hinweist.

Die zakat-Steuer wird innerhalb der Untersuchungszeit und -region
in den erzahlenden Quellen nicht genannt. Sie wurde von den Juristen
geregelt und war dem staatlichen Eingreifen weitgehend entzogen, so
daB sie in der Regel nicht Gegenstand der politischen Geschichts
schreibung wurde. Die zakat stellt ein Mittelding zwischen ,,religioser
Hingabe ('ibiida)", welche eine rechtlich definierte Handlung ist, und
einer steuerahnlichen Abgabe dar. Zakat-pflichtig wurden nur Musli
me, die zur 'ibiida beHihigt waren, womit der Kreis der Steuerpflich
tigen eingeschrankt werden konnte. Sie ist eine Vermogensabgabe, die
in erster Linie auf Geldvermogen und res in commercia erhoben wur
de. Aber auch Feld- und Baumfiiichte und freiweiderides Vieh der No
maden unterlagen dieser Abgabe. Das Abgrenzungskriterium gegen
iiber anderen Vermogensformen war die Handelsabsicht (niyyat at
tigiira). Vermogen, das zur Wertaufbewahrung langere Zeit gestapelt
war, wurde nicht als steuerpflichtig angesehen. Zakat wurde von ei
nem bestimmten Mindestvermogen an erhoben. Der legitime Steuer
satz bewegte sich zwischen 2 % und 5 % unter Abzug eines Mindest
vermogens.93 Die zakat war in erster Linie in Miinzgeld zu entrichten.
Auch die Verwendung der zakat-Gelder war weitgehend geregelt. Sie
sollte Armen und Bediirftigen zugute komrnen. Solange sich das Ver
mogen in einer Stadt befand, konnte es von dem Steuerpflichtigen oh
ne Kontrolle des Staates direkt an die Bediirftigen weitergegeben wer
den. Das heiBt: innerhalb der Stadt war die staatliche Verwaltung als
ZwischenempHinger der zakat-Abgabe weitgehend ausgeschlossen.
Erst wenn die Handelsware die Stadt verlieB, durften staatliche Behor
den die zakat-Abgabe auf sie erheben. Nur an Stadttoren und Distrikt
grenzen war Handelsware als solche eindeutig festzustellen, mithin
kontrollierbar und somit besteuerbar. Innerhalb der Stadt war dies fur
die staatliche Verwaltung nicht moglich. Der Staat durfte nach dem
Urteil der Juristen nur irn Fall eines Warenexportes aus der Stadt die
Einnalunen aus den zakat fur typisch staatliche, zum Beispiel militari~

sche, Ausgaben verwenden. Ais Grund fur die Bediirftigkeit des Staa
tes wurde angefiihrt, daB er die Sicherheit der Uberlandwege zu ga
rantieren hatte: "Besteuerung gegen Schutz (al-gibiiya bi-~imiiya)".

93 Schacht, J.: Zaka\. In: Ell VllI. 1202-1205. Zum Steuersystem. insbesondere zur
zakiit nach den I)anafitischen Joosten: Johansen (1981) und unter besonderer Beriicksich
tigung des seldschukischen Irak al-DOO (1971) 214f. Zum Steuersystem in friihislami
scher Zeit: Simonsen (1988) 26-38.
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Nur fur die ayyiibidische Zeit aus der ersten Halfte des 7.113. Jahr
hunderts, also einer Periode, in der der wirtschaftliche Stand der Re
gion schon sehr viel weiter entwickelt war, liegen Angaben iiber die
zakat-Einnahmen des Staates vor: In Aleppo steHte die zakat IS % der
Summe des Einnahmeverzeichnisses dar, jedoch fmdet sie sich nicht
in den Einnahmelisten von Balis, Manbig, l:Iarran und ar-Ruha'. Auf
grund dieser Angaben - verbunden mit der deutlichen Hervorhebung
der Akzise (maks) in den Quellen der Seldschukenzeit - laBt sich ver
rtlUten, daJ3 die zaldit sowohl in der Ayyiibiden- und moglicherweise
auch in der Seldschukenzeit nur einen untergeordneten Posten im
Staatsbudget darstellte.94

Ahnlich verhalt es sich mit der jahrlich zu entrichtenden gizya, der
Kopfsteuer fur Nichtrnuslime. Sie betraf in der Untersuchungsregion
Christen und luden. Auch sie wird nicht in den erzahlenden Quellen
der Untersuchungsregion und -zeit genannt. Dies ist wahrscheinlich
darauf zuriickzufuhren, daB die Chronisten den Lebenszusammenhan
gen dieser Bevolkerungsgruppen wenig Beachtung schenkten. Fiir das
Agypten der Fa!imidenzeit, in dem ein groBer Teil der Landbevolke
rung Kopten waren, wird berichtet, da/3 die Kopfsteuer oft die Grenze
der Leistungsfahigkeit der Steuerpflichtigen iiberschritt und sie mit
gro/3er Harte eingezogen wurde.95 Ahnlich harte Praktiken der Kopf
steuererhebung bei den Juden in Bagdad nennt der Bericht eines nor
mannischen Proselyten zum Judentum aus der Zeit des Kalifen al
MuqtadI (reg. 467-48711 075-1 094), der durch Sib! ibn al-GauzI besta
tigt wird.96 Andererseits ordnete der Sultan im l)ii I-Qa'da 453/Nov.
Dez. 1061 an, dem KaHfen die Einnahmen aus einem iq!ii C zu entzie
hen, dessen Gegenstand die Erhebung der gizya - hier al-gawiili ge
nannt - war. Die Einnahmen betrugen jahrlich 1.500 DInare.97 Dies er
scheint gering, auch wenn nicht gesagt wird, wie gro/3 der Steuerbe
zirk und die Anzahl der Steuerpflichtigen war. Vergleichbare Doku
mente fehlen fur Nordsyrien und Nordmesopotamien. In der Region
lebte eine bedeutende christliche Bevolkerung. Zahlen iiber die gizya
Einnahmen liegen nur aus den erwiihnten spateren Einnahmelisten
vor. Die gawiili machen nur einen geringen Anteil der jeweiligen Ge-

94 Quellen zu den stiidtischen Einnahmelisten siehe oben Anm. 82.
95 Goitein (1%3); ders. (1971) 380-394.
96 Sib! ibn al-Gauzi, Mir'iit, ed. Giimidi, 145 ($afar 484/Miirz-ApriII091). Scheiber

Teicher (1954); al-Duri (1971) 133f. VgJ. zur gizya im Irak al-Duri (1971) 210-214.
97 Sib! ibn al-Gauzi, Mir'iit, Ms. Arabe 1506, foJ. 78r; ed. SeYim, 87 ([...] wa-madda

yadahu ilii I-gawiili wa-/dina mugalluhii ft kulli sanatin aljim wa-bamsumi -'ati diniirin wa
/dinat diibilatunft iq.tii ~ I-balifa). AI-Duri (197 I) 213.



324 KAPITEL VIER

samtsumme der einzelnen Listen aus: in Aleppo 1,2 %, in Balis etwa
3,0 % und in J:larran I %. Nicht erwahnt wird die gizya in der Ein
nahmeliste von Manbig. 1m christlichen ar-Ruha' erreichte sie im
Vergleich zu Aleppo und J:larran mit 2,8 % einen hohen Wert.98 Auch
dies deutet, ungeachtet der Schwere der Steuerlast fiir den Einzelnen,
auf einen geringen Beitrag der gizya zur Staatsfmanzierung in der
Untersuchungsregion hin, zumindest in der Ayyiibidenzeit.

III.3. Die illegitimen Abgaben: maks und l,1aqq a/-bai'

Fiir den seldschukischen Staat waren die legitimen Steuem von min
derem Interesse, aufgrund ihres festgelegten Zwecks und der vennu
teten vergleichsweise geringen Hohe ihres Aufkommens. Zur Erwirt
schaftung von Miinzgeld war der Staat im wesentlichen auf sarz'a
rechtlich illegitime Steuem angewiesen. Unter Ni?;am al-Mulk mul3 es
in diesem Bereich zu zahlreichen Neuerungen gekommen sein, ohne
daB dies in den Quellen ausdriicklich benannt wird. Dies ist ablesbar
an den nun haufigeren Nachrichten iiber das Steuerwesen in den er
zahlenden Quellen sowie in den Protesten von Bevolkerung und Juri
sten. Zu den Quellen siehe den Exkurs in Abschnitt IV.

Zur Erlangung von Miinzgeld besteuerte der seldschukische Staat
vor allem die Grol3- und Femhiindler in den Stiidten, die iiber Edel
metallgeld verfiigten. Der Staat schopfte mit einem Zall oder Akzise
(maks, pI. mukiis) und einer Verkaufssteuer (l,1aqq a/-bai') die Waren
zirkulation abo In der seldschukischen Zeit wird in der Untersuchungs
region die Besteuerung der einen Weg passierenden Handelsgiiter
oder der Akzise, maks, hiiufig genannt, jedoch noch nicht die Ver
kaufssteuer. Diese ist jedoch zu dieser Zeit schon Instrument der Steu
erpolitik in der Kemprovinz des seldschukischen Westreiches, dem
Irak.99 Spiitestens in der Ayyiibidenzeit wird sie unter diesem Namen,
J.1aqq a/-bai " auch in Syrien und Nordrnesopotamien erhoben. Mogli
cherweise war sie in der Untersuchungsregion schon zuvor mit dem
allgemeinen Begriff "dekretierte Abgabe (sg. rasm, pI. rusum)" oder
anders benannt worden. 100

98 Zur allgemeinen Entwicklung der gizya in der Zeit des fiiihen Kalifates: Dennett
(1950); Lekkegard (1950) 128-143. Zu den Listen der genannten Stiidte s.o. Anm. 82.

99 Zu den sarf'a-rechtlich illegitimen Steuem im seldschukischen lrak vg!. al-Duri
(1971) 217-220.

100 Vg\. im Jahr 407/1016-7 hob al-l:Iakim bi-Amrilhih fur Aleppo eine Akzise auf, die
als Lebensmittelabgabe und ihr Gegenwert (mu "an wa-n~ti iruhti) bezeichnet wurde.
Diese Abgaben sind als Form der Akzise kenntlich, cia sie am Stadttor von Aleppo, dem
Bab al-Ginan, eingezogen wurden. Zu den Quellen siehe unten Abschnitt IVA.
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"Der maks sind Dirhams, die vom Verkaufer der Ware auf den
Markten der islamischen Vorzeit genommen wurden", so defmiert der
Lisiin al- 'arab. 101 Als Warensteuer laBt er sich schon seit fiiihisiami
scher Zeit in Agypten belegen, wo er in der Regel zwischen 5 % und
10 % des Warenwertes betrug und teilweise synonym mit Zehnt (mr)
benalUlt wurde. In Agypten hatte er eine eigene unabhangige Tradi
tion, die tiber die Fa~irniden- bis in die Ayyiibidenzeit reichte. Agyp
ten ist aber wegen seiner vergleichsweise politischen und administra
tiven Stabilitat und Kontinuitat seit der islamischen Eroberungszeit
sowie durch seine okonomische Entwicklung nieht mit Nordsyrien
oder Nordmesopotamien zu vergleichen. Deshalb werden hier zur Un
tersuchung der mukUs hauptsachlich die Quellen der Untersuehungs
region und die des seldsehukischen Irak herangezogen. 102

Der Ertrag aus einer Handelssteuer lenkte das Interesse des Staates
auf die Forderung der Warenzirkulation. Unter den Bedingungen der
Untersuehungsregion bedeutete dies vor allem die Herstellung von
Landfrieden. So betont Ibn al-<Adlm, nachdem er die MaBnahmen
Aqsunqurs fUr die Sicherheit der Uberlandwege beschrieben hatte, daB
sie es Aqsunqur ennoglicht hatten, iliglich Einnahmen in Hohe von
1.500 DInaren aus der Stadt zu erzielen.l°3 Gleichzeitig betont er aueh,
daB zur Zeit von Aqsunqur die Preise vergleiehsweise niedrig wa-

101 Ibn Man@.r, Lisan VII, 105 (al-maksu dartihimu kiinat tu 'barju min btl H s-sila ~ fi
I-aswtiqifi l-gtihiliya).

102 Die Forschungen zu den mukUs beziehen sich bisher bauptsiichlich auf die Situa
tion in Agypten: Bjiirkmann, W.: Maks. In: EI2 VI, 194f.; Becker (1902-3) 140-148; Mez
(1922) 111-113; Ben Shemesh in: Abu Yusuf, ljarag, iibers. Ben Shemesh, 4f.; Goitein
(1967) 345f.; Cahen (1970) 146f.; Hussein (1982) 81-84 (differenziert jedoch nicht die
QueUen iiber Agypten nach ihren unterschiedlichen historischen Situationen); Bianquis
(1992) bespricht die verschiedenen iigyptischen Finanzbehiirden. Quellen zu maks/mukUs:
Muqaddasi, AJ.1san, 104f., bezieht sich auf die Situation auf der fii!iJnidisch dominierten
arabischen Halbinsel. Ibn ad-Dawadari, Kanz VI, 286 (Aufhebung der mukUs in Agypten
im Jahre 403/1012-3); Maqrizi, lji!a! I, 103-111. Vgl. auch die Erwiihnung der mukUs im
Handelshandbuch des· fii!imidischen Fernhiindlers des 5./11. Jahrhunderts ad-DimaSqi.
lsara, 59; iibers. Ritter, 57; vgl. zu ad-Dimasqi und seiner Einordnung Cahen (I 962b). AI
Ma!}ziirnI, der am Ende der Fiilirnidenzeit und Anfang der Ayyiibidenzeit schrieb, er
wiihnt diese ZOlle jedoch nicht; Cahen (1964). In der Ayyiibidenzeit wurden die Waren
importsteuern hauptsiichlich mit der koranischen zakiit begriindet, obwohl die Steuersatze
weit iiber dern sariu-rechtlich festgesetzten Mal3 lagen. In ayyiibidischer Zeit wurden in
Agypten die mukUs durch die Fernhandels-zakiit ersetzt; vgl. Rabie (1972), insb. 96-103.
Ais Ibn (;ubair, RiJ.1la, 39f., im Hafen von Alexandria ankam, wurde ebenfalls die zakiit
auf Handelsgiiter verlangt. Goitein (1954) 196 berichtet fUr Agypten in der Zeit Saladins
eine Reduzierung des Zollsatzes urn die Hiilfte fUr Juden und Christen. Daher schliel3t er
auf eine zeitweilige Diskrirninierung von Juden und Christen bei den ZOllen, die aber aus
Interesse beim Handelsverkehr nicht aufrechterhalten wurde.

103 Ibn al-'Adlm, Bugya IV, 1956.
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ren. 104 Auch wenn die Hohe der Einnahmen iibertrieben erscheint,
zeigt die Zahl doch die Richtung an. Die sari'a-rechtlich illegitimen
Steuern waren in ihrer Erhebungspraxis und Begriindung vermutlich
analog zu den legitimen Abgaben ausgebildet. Die J:tanafitischen
Rechtsgelehrten begriindeten die Erhebung der zaldit beim Verlassen
der Stadt mit der Sicherheit und dem Schutz (~imiiya), die nur die
Macht des Sultans sicherstellen konnten. 105 Dariiber hinaus benutzte
Yaqiit in zwei Rezensionen eines Lexikonartikels iiber den Ort einer
Zollstation namens <Aqr Ibn Zu<la, siidlich von Mosul (S. 329f.), die
Begriffe maks und ~imiiya synonym.106

Es ist anzunehmen, daJ3 die seldschukische Verwaltung unter dem
Wesir N4am al-Mulk auch die Steuern auf Handelsgiiter systemati
sierte und reformierte, ahnlich wie sie im FaIle des iq!ii < eine schon
bestehende Institution auf die Bediirfuisse des seldschukischen Rei
ches anpaJ3te. Mehrere Beobachtungen sprechen dafur. Der Begriff
mukUs ist auf3erhalb Agyptens erst nach der seldschukischen Erobe
rung gut belegt, auch wenn vereinzelt mukUs schon in der spaten <Ab
basidenzeit in Mekka l07 und schon haufiger im biiyidischen Irak und
Westiran l08 erwahnt werden. ijwarizmt, ein samarudischer Sekretar

104 Ibn al-'Adim, Bugya IV, 1960f.
105Samarqandl, Tul.lfa, ed. Beirut II, 315, 317; Kasiinl, Bada'i' II, 35f. AusfiihrJich zur

Begriindung Johansen (1981) 262.
106 Zurn Verhiiltnis von lUmtiya und iq!ti C in der buyidischen Zeit vgl. Sato (1997) 38

41 und Cahen (1956). Ahnlich dem iq!ti C auf Landsteuem konnte das Privileg zurn Ein
ziehen der mulals als iq.ta C stat! einer Besoldung oder Bezahlung vergeben werden. Der
maks war damit ebenfalls <ler iibergeordneten Staatskasse entzogen. In der erwiihnten
Passage bei Yaqut verbiirgte sich (takaffala) der Amlr von 'Aqr Ibn Zu'la fur die maks
oder rimiiya-Einnahmen auf die Waren, die al-'Aqr passieren; vgl. Anm. 119. Hier han
delle es sich wahrscheinJich urn die Form eines iq.ta 's oder einer Steuerpacht. Fiir Nordsy
rien und die Diyar Mu<;lar gibt es fur diese Praxis keine Belege.

107 Miskawaih, Tagarib I, 28, Abschaffung (ab.tala) der mulals in Mekka 301/913-4.
108 Erwiihnung von mulals fur die Zeit des Buyiden 'A~ud ad-Daula; Ibn al-Gauzl,

Munta~m, ed. 'A!ii XIV, 295; Sib! ibn al-Gauzl, Mir'at, Ms. Arabe 5866, fol. 101r; Va
habl, TliriI} 351-380, 525. RusUm und ~arti 1b a1s Warenproduktionssteuer auf in Bagdad
verfertigte K1eidung wurden nach Protesten im Jahr 375/985-6 aufgehoben; Ibn al-Gauzl,
Munta~m, ed. 'A!ii XIV, 311. Ebenfalls erwiihnt der iranische, buyidenzeitliche Lexiko-.
graph Ibn Faris (gest. 390/999-1000 oder 395/1004-5) maks als eine Marktsteuer, Ibn
Faris, Maqayls V, 345f. 1m Jahr 423/1031-2 werden Einnahmen in flitimidischen dinar
magnbiya aus dem Geschaftsverkehr in al-Ba~ra (min ai-mu 'amalat ai-B~ra) genannt;
Ibn al-Gauzl, Munta~m, ed. 'A!ii XV, 226. Hier handell es sich wahrscheinJich urn Ein
nahmen aus den mulals oder der raqq al-bai ~ die als iq.tti C vergeben wurden. Nach dem
Tod seines Vaters Niir ad-Daula Dubais, dem Herro von al-I:filla und Anfiihrer der Banu
Mazyad, im Jahr 474/1081-2 hob sein Sohn und Nachfolger Abu Kamal Mansiir die
mulals auf (azala al-mulals); Sib! ibn al-Gauzl, Mir'at, Ms. Arabe 1506, fol. 174v.·In die
sem Fall kann es sich jedoch schon urn Einfliisse der seldschukischen Administration
handeln. Die autonomen Mazyadiden erkannten deren Oberhoheit an. Zu When seld-
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des 4.110. Jahrhunderts, nannte mukUs auch fur Transoxanien. 109 Vor
der Zeit der Seldschuken gab es im Untersuchungsgebiet sari'a-recht
lich illegitirne "dekretierte Abgaben (rusum)"1I0, die in den Chroniken
leider nicht naher speziflziert werden. I I I Der Begriff mukUs fmdet sich
in den Quellen fur den nordsyrisch-nordmesopotarnischen Raum erst
nach der Eroberung Aleppos durch Maliksah irn Jahr 479/1087. Selbst
wenn es den maks irn Untersuchungsgebiet in der Zeit der beduini
schen Vorherrschaft gegeben hat, so wird er doch nun erst zu einem
fur die Chronisten erwahnenswerten Terminus. Weder der Reisende
Na~ir-i Ijusrau irn Jahr 438/1 047 noch Ibn Bupan irn Jahr 440/1048-9
erwahnen einen Zoll irn mirdasidischen Herrschaftsbereich, wohinge
gen Na~ir-i Ijusrau tuS"r, irn Sinne von Akzise, beirn Eintritt in den
fa!irnidischen Machtbereich bei Tarabulus (Tripolis) nennt. 1I2 Es ist
nicht ausgeschlossen, daB die Seldschuken diese Steuerart in der Un
tersuchungsregion einfuhrten oder erst zu einem wesentlichen Ele
ment ihrer Fiskalpolitik dort machten. 113

Die mukUs wurden von der Bevolkerung als ungewohnt und neu
empfunden. Ein Echo daraufflndet sich bei Ibn al-tAdIm in der Klage
der Handler irn Jahr 514/1120-21:

Dnd die Bevolkerung von Aleppo hatte sieh bei ihm [Nagm ad-Din
Ilgazi"] tiber die Erneuerung der Steuerabgaben (tagdfd rusum), die ihnen
in den Tagen Ric.iwans erneut auferlegt worden waren, beklagt. Das war
nieht tiblieh unter der Herrsebaft der Araber (daulat af- 'arab) und nieht
unter der Herrsehaft der Agypter und nieht in den Tagen von Aqsunqur.

schukischen MaJ3nahmen in Bagdad, die moglicherweise auf der buyidischen Admini
stration aufbauen s. S. 342. Vg!. auch Mez (1922) 117-119; Ehrenkreutz (1965).

109 Bosworth (1969) 132.
110 RusUm ist der Plural von rasm und bedeutet urspriinglich Niederschrift oder De

kretierung. Ocr Begriff wurde synonym mit dem jeweils delcretierten, hier den Abgaben,
gleichgesetzt. Das Wort stellt einen inhaltJichen Gegensatz zu den durch die Offenbarung
legitimierten Abgaben dar.

III Fiir das Jahr 381/991-2 wird fur Aleppo die Aufhebung von nicht naher defmierten
Abgaben und die Reduzierung der barag-Steuem auf das urspriingliche Niveau erwahnt;
Ibn al-(Adim, Zubda I, 185: nEr hob die ma:;alim und rusUm auf, die den Untertanen zur
Finanzierung des Waffenstillstandes auferlegt waren, und fiihrte die barag auf [den Um
fang] seines ersten Delcrctes zuriick (fa-raja a i-ma?iilima war-rusUma i-muqarrarala ala
r-ra'iyati mina i-miili i-hudnati. wa-radda I-bariiga ilii i-rasmihi I-awwal)". Fiir das
Agypten der Fii!irniden- und Ayyiibidenzeit gibt es wenige Angaben, die Cahen (1963)
17f. in seinem Artikel iiber die Steuem des Fayyiim zusammenfa13t. Der Begriff steht dort
fur eine Gruppc von verschiedenen Steuem, die aber aile in Dirham, das heiJ3t zu dieser
Zeit den gcringwertigen Schwarzen Dirhams, abgerechnet wurden. Das bedeutet, daJ3 der
K1einhandel im Fayyiim mit rusUm besteuert wurde.

112 Nii~ir-i I:.Iusrau, Safamiime, ed. und iibers. Schefer, 12 (pers.), 41 (franz.); iibers.
Najmabadi-Weber, 41; iibers. Melzer, 22.

113 Zum seldschukischen Steuerwesen vg!. Lambton (1968) 249f.
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Vnrl er [Nagm ad-DIn I1gazf) ordnete die Priifung des Steuervolumens
(miqdiiruhii) an. Er verkiindete, daB das Steueraufkommen in jedem Jahr
(mablaguhii) zwolf tausend DInar sein solie. Er ordnete ihre Kiirzung an
(gagfuhii) und beurkundete (waqqa 'a) jenes fur sie. Jenes wurde auf eine
Tafel geschrieben, die er am Tor der Freitagsmoschee befestigte. 114

Die mukUs waren unbeliebt. Als Argument wurde an anderer Stelle
hervorgehoben, daB sie nieht dureh die Offenbarung legitirniert seien.
Doeh liegt es in der Natur einer jeden Steuer, daB sie unbeliebt ist, da
man fur sie keinen erkennbaren Gegenwert erwirbt. Ihre Aufhebung
wird irn Islam seit jeher als ein gutes Werk angesehen. Die hier posi
tiv herausgestellte Wirkung der Steuer auf das politische Handeln - sie
lenkte das Interesse des Staates auf die Wirtsehaft - konnte von den
Steuerpfliehtigen sowie von Chronisten und Reehtsgelehrten nieht po
sitiv gesehen werden: Es gab noeh keine zeitgenossiscbe Theorie der
offentliehen Finanzwirtsehaft. 11S

Waren die historischen mukiis eine Geld oder Naturalabgabe? Die
Quellen geben Geldbetriige an, wenn sie von den Einnahmen des Staa
tes aus den mukUs beriehten. Es ist aber zu vermuten, daB die Steuer
schuld zum Teil aueh in Naturalien beglichen wurde. Dies kann aus
einem sehr fiiihen, vorseldsehukisehen Beispiel einer Akzise in Alep
po, die in Lebensmittel oder ihrem Gegenwert am Stadttor erhoben
wurde, ersehen werden.

Wie und wo wurden die mukiis erhoben? Angaben dariiber sind fur
die Untersuehungszeit und -region nur punktuell iiberliefert. 116 Aueh
ist nieht immer eindeutig, ob es sieh urn eine Wareneinfuhr-, Waren
ausfuhr- oder eine Transitsteuer handelte. So sind die Grenzen eines
Herrschaftsbereiches als Steuergrenzen nachweisbar. Die Aufstellung
von Insehriften mit Steueredikten an Stadttoren deutet daraufhin, daB
aueh dort Akzisen erhoben wurden. ll7 Anfang des 5./11. lahrhunderts

114 Ibn al-'Adim, Zubda II, 196. Soleh ein Steueredikt ist in der Umayyadenmoschee
in Damaskus noeh aus der Zeit Niir ad-Din MaJ:uniids vorhanden; Sauvaget (1947) 16-31.

liS VgJ. Ashtor (1976) 216f., der das Urteil iiber die mukil.s den Quellen entnimrnt und
folglich die mukiis fur den Niedergang der biirgerlichen Schicht verantwortlich macht. .

116 Fiir die Biiyidenzeit im lrak siehe Ehrenkreutz (1965).
117 RCEA lX, Nr. 3216; Sauvaget (1947) 8-1 I. Inschrift vom Bab a~-~aglr in Damas

kus, Ragab 551/Aug.-Sept. 1156. In der Inschrift werden die "Steueranspriiche auf die
[kommerzielle] Fortreise (~aqq at-tasjlf")" gegen reisende Femhiindler (at-tuggtir al-mu
stijirtn) und Karawanenhiindler (qiiji/ln), die von Damaskus in den Irak gingen oder von
dort kamen, aufgehoben (iztifa). Vgl. das Fragment einer ayyiibidischen Steuerinschrift
am Stadtlor von Mayyaiariqin, in der verschiedene Markle und Steuerarten aufgefuhrt
werden. Dies Fragment gibt dariiber hinaus keinen weiteren Kontext oder FachbegrifTe
an; Berchem (1907) 139f. In Bagdad war an den Stadttoren ein ~tig;b as-sur mulawalli af-
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wurden in Aleppo Warensteuem im DarkUrah innerhalb des Stadttores
al-Ginan erhoben. Dies wird wahrseheinlich aueh spiiter noeh der Fall
gewesen sein. Bei dem oben erwiihnten Beispiel (S. 326) wurden an
der Grenze zwischen den Distrikten TakrIt und Mosul ('ala al-~add

baina a 'mal TakrU wa-a 'mal al-Ma~il) Warensteuem erhoben. 2011
station war das groBe Dorf und die Karawanenstation 'Aqr Ibn Zu'la
(Assur/Qaltat Sirqa!).118 Der maks wurde dort, Yaqut zufolge, von ei
nem turkmenischen AmIr fur das Volk von Mosul (ahl al-Ma~il) von
den Reisenden (al-mugtiizun) eingezogen, der selbst als Biirge fur
diese Steuer erscheint. In einer spiiteren ausfiihrlicheren Version des
gleichen Textes schrieb Yaqut:

Ibn Zu'la ist ein turkmenischer Amlr, er biirgte fur die Schutzsteuer (bi
maya) dieses Ortes [al-'Aqr]. Er setzte auf jeden Transport (~amf) eine
geringe Abgabe fest. Dann wurde er durch jemanden ersetzt, der das
Festgesetzte (muqarrar) urn ein Mehrfaches erhohte. 119

Mit welcher Herrschafts- oder Verwaltungsebene der yom Kalifen ab
geleiteten Herrschaftshierarchie korrespondierte ein Steuerdistrikt?
Die Defmition bleibt unklar. Obwohl es keinen Bericht dariiber gibt,
kann man verrnuten, daB die muMs, abgesehen von der Steuerhohe, in
vielen verfahrensrechtlichen Eigenschaften den zakiit auf exportierten
Handelswaren iihnlich waren. Diese wurden theoretisch beim Verlas
sen der Stadt an den Stadtgrenzen erhoben. 120 Zustandig fur die Erhe
bung der mulals und moglicherweise auch Ort der Steuertaxierung war
eine bestimmte Behorde, die in Bagdad "Haus des Verkaufs und der
Passagen" (dar al-bai ( wal-igtiyiizat)121 und in MayyaIariqIn "Haus

gawaz fur die Erhebung der igtiyazat-Abgaben zustiindig; 'Ali ibn Angab as-Sa'i, al
Gami' al-Mubta~,ed. M. Gawiid, Bagdad 1934,207, nach al-Duri (1971) 321.

118 Zum Ort vg!. Heidemann (1996).
119 Die fiiihe Bearbeitung stammt aus dem Jahr 623/1226 und lautet: "Das dritte 'Aqr

ist ein Don bei einem Gebirge, nicht auf der Anhohe, zwischen Tamt und Mosul
[gelegen), bei dem sich Karawanen niederlassen und bei dem fur das Yolk von Mosul
(ahl al-Ma~il) Zoll/Akzise (males) von den Durchreisenden [eingezogen wird). Es ist die
Grenze zwischen den Distrikten (a mal) von Takrit und den Distrikten von Mosul". Die
spiitere oben zitierte Bearbeitung stammt aus dem Jahr 626/1229. Beide Yersionen fmden
sich in der Edition von Yaqiit, Mustarik, 312f. Wann und in welcher politischen Aufglie
derung der Regionjener turkmenische Amir die mukils fur Mosu1 cinzog, wird von Yaqiit
nicht erwiihnt. An der Grenze zum kreuzfahrerzeitlichen 'Akka berichtet Ibn Gubair vom
Einziehen der males; Ibn GUbair, Ri.l.tla, 301.

120 Johansen (1981) 260f.
121 Schon in biiyidischer Zeit gab es eine gibayat baqq al-igtiyazat, einen "Steueran

sprueh fur Passagen"; Ehrenkreutz (1965) 91. Was igtiyazat genau bezeiehnet, wird nicht
deutlich. Der BegrifTlegt nahe, daB Waren reisender Kaufleute besteuert wurden.
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der Besteuerung" (dar a¢-¢arb)122 genannt wurde. Moglicherweise
entsprach dem in Damaskus das "Haus der Hande1svertretung" (dar
al-wakiila)12J, aus dessen Einnahmen der ra 15 der Stadt bezahlt wur
de. 124 Es ist aufgnmd des agyptischen Beispie1s vorstellbar, daJ3 die
Steuererhebung weitgehend durch die Kaufleute und deren Reprasen
tanten (sg. wakil at-tuggiir) an diesen Orten erfo1gte. 125

Wer setzte die Hohe der Abgabenfest? In Zeiten stabi1er Herrschaft
unter Ma1iksah und MuQ.ammad Tapar versuchte der Sultan diese fur
das Gesamtreich in seiner Kompetenz zu regeln. Die Su1tane er1ie13en
479/1086,501/1107-8,515/1121-2 und 516/1122-3 Bestimmungen zu
den mulals. Doch fur die Einziehung der mulals waren Provinzgouver-

122 Zur QueUe siehe unten Abschnitt IV.5. Dar a¢-¢arb bedeutet vielfach: Miinzstiitte.
Doch schlage ich vor, diesen Ausdruck in den hier genannten Zusanunenhangen mit
"Haus der Bcsteuerung" zu iibersetzen. In diesem Sinne und in iihnlichen Kontexten, die
iiber die Aufhebung von Steuem berichten, wird der Begriff dar a¢-¢arb verwendel. Er
ist verwandt mit dem im Bagdad im Jahr 501/1107-8 erwiihnten Begriff dar al-bai' wal
igtiyiizat. Das erste Mal tritt dar a¢-¢arb in der vorgeschlagenen Bedeutung meines Wis
sens im Jahr 403/1012-3 auf, als in Agypten die mukUs dar a¢-¢arb wa-mukUs dar al
flikiha (die Ak.zisen des Fruchthauses) gleichzeitig aufgehoben werden; Ibn ad-Dawadari,
Kanz VI, 286; Yusuf (1985) 151. Weiter fmdet sich der gleiche Ausdruck als dar afi-darb
im Kontext der Aufuebung (ib.tal) von Steuern in Damaskus im Jahr 544/1149 als ibtiil
dar afi-fiarb; Ibn al-Qalanisi, pail, ed. zakkar, 476; Abu Sarna, Rau~tain, ed. Kairo I,
64; ed. MuJ:tammad Ahmad VI, 164; ed. zabiq I, 223; Sauvaget (1947) 27-31 (steinernes
Edikt aus demselben Jahr in der Umayyadenmoschee in Damaskus mit diesem Begrifl).
Abgesehen vom steuerlichen Kontext, in dem der Begriff verwendet wird, ist ein zweites
Argument flit die neue Begriffsbestimmung die Beobachtung, daD weder aus Mayyafii
riqin noch aus Damaskus in diesen Jahren Miinzen iiberliefert sind. Vielmehr spricht der
nurnismatische Kontext dieser Zeit gegen die Existenz einer Miinzstiitte in Mayyalariqin
und in Damaskus, trotz einiger Emissionen in Damaskus von stark legierten Goldmiinzen
zwischen 530/1136 und 536/1141-2 sowie im Jahr 540/1145-6. Zu diesen Emissionen
siehe Kapitel fiinf, Anm. 268. Elisseeff (1967) III, 762f. iibersetzt durchgiingig dar a¢
fiarb mit ..Miinzstiitte". Sauvaget iibersetzt in seinem Kommentar zu dem steinemen Steu
erbefreiungsedilct in Damaskus ebenfalls den Begriff mit "Miinzstiilte". Er ist sich aber
der Schwierigkeit bei der Ubersetzung in dem Kontext von Steuererleichterungen bewuOl.
Auch wird an anderer Stelle der Zusammenhang zwischen Marktgeschehen und dem dar
a¢-fiarb als Steuerverwaltung deutlich. Noch fur das Todesjahr von Maliksah im MuJ:tar
ram 485/April 1092 wird erwiihnt, daD er nach einem Brand in Bagdad einen Markt (suq)
mit Einzelhandelsgeschiiften (banat al-M 'a) und Gassen (dumb) errichten lieD. Die
fjatfm erweiterte das "Haus der Besteuerung" urn eine Riiurnlichkeit (!Jugra Ii-dar afi
fiarb); Ibn al-Gauzi, Munta~m, ed. 'Ala XVI, 298f. Eine Mitteilung iiber die Erweiterung
der Miinzstiitte urn einen Raurn giibe in dicsem Kontext wenig Sinn. Vg!. auch die Erwiih
nung einer dar a¢-¢arb bei dem Brand im gleichen Jahr an anderer Stelle; Ibn al-Gauzi,
Munta~m, ed. 'Alii XVI, 299; Ibn al-Mir, Kamil X, 148.

123 Die Deutung dieses Begriffs beruht auf der zeitgeniissischen Verwendung von dar
fur Warenlager, wakfl fur Handelsvertreter und dar al-wakiila (in Kairo) als Kontor des
Handelsvertreters in den Genizadokumenten; vg!. Goitein (1954) 189-191, 194.

124 FUr Damaskus im Jahr 531/1136-7; Ibn al-Qalanisi, pail, ed. zakkiir, 41.
125 Udovitch (1988).



DIE WIRTSCHAFTSPOLITISCHEN INSTRUMENTE 331

neure und lokale Amlre zustiindig. Dies wird durch die Abweichungen
in der praktischen Umsetzung der Steuerbestimmungen in Bagdad und
in Aleppo deutlich. Damit ist auch Lambtons These bestiitigt, daJ3 die
Provinzgouvemeure und iq!ii '-Halter haufig die volle fmanzielle Kon
trolle tiber ihr Gebiet hatten. 126

Wie hoch waren diese Abgaben? Die historischen erziihlenden
Quellen geben fur die Untersuchungsregion und -zeit keine Auskunft.
In agyptischen und syrischen Beispielen bewegte sie sich etwa urn
10 % des Warenwertes. 127 In den Quellen wird nicht angegeben, ob die
Abgaben in Geld oder als Anteil an der Warerunenge entrichtet wur
den. Beides erscheint moglich. Die Hohe der Abgaben scheint aber irn
Untersuchungsgebiet variabel und Gegenstand von Verhandlungen
zwischen dem Machthaber und den Fernhandlem gewesen zu sein,
wie das oben zitierte Beispiel (S. 327f.) aus dem Aleppo des Jahres
514/1120-1 zeigt. Hier wurde ein Gesamtbetrag der mukUs festgelegt
und spater sogar ein Teil erlassen. Die einzige 2ahl, die fur die Ge
samthOhe von mukUs und cjarii 1b vorliegt, bezieht sich auf Bagdad irn
Jahr 533/1138-9, wo die Einnahrnen der beiden Steuerpachter sich auf
den vergleichsweise hohen Betrag von 100 tausend DInar-en beliefen.

Die Terminologie fur die Steuererhebung und Steuerbefreiung ist
in den erziihlenden Quellen nicht priizise. So berichten Ibn al-Qalanisl
und al-<~1ml tiber dasselbe oben zitierte Ereignis des Jahres 514/
1120-1 als Steueraufhebung, wohingegen Ibn al-<AdIm ausfiihrlich
nur eine Senkung der Steuem beschreibt. Dies erlaubt die Vermutung,
daB die haufig verwendeten Termini 128 raja 'a, a!/aqa, wacja'a 'an, die
in ihrer Wortbedeutung eine Aufhebung bedeuten, moglicherweise in
der Praxis haufig nur eine Steuersenkung anzeigen. Dies entsprache
dem historischen Befund, daJ3 trotz der haufigen ,,Aufhebungen" diese
Steuer weiter existierte.

Gab es eine Steuerpolitik unter den seldschukischen Amiren? Eine
Steuerpolitik setzt voraus, daB sich die politisch Handelnden der wirt
schaftlichen Konsequenzen ihrer MaJ3nahmen, tiber den reinen kurz-

126 Lambton (1965) 369.
127 Siehe oben Anm. 102. In der Ayyiibidenzeit gab es in Agypten zeitweise auch ei

nen hOheren Zollsatz fur Juden und Christen, wie Goitein (1954) 196 herausstellt. Diese
Diskriminierung laBt sich nicht aus den Quellen der UntersuchWlgszeit und -region besta
tigen, aber auch nicht eindeutig widerlegen.

1280bwohl prinzipiell einige der Termini 1exikalisch eine doppelte Bedeutung in Ab
hangigkeit zur Priiposition baben, wie raja a a1s Steuer erheben oder aufheben oder
a.tlaqa als von der Steuer befreien oder Steuem verhiingen, so wurde in den hier erwahn
ten Fallen (IVA) durch einen VergJeich mit Parallelstellen anderer Wortwahl und einer
genauen PriifWlg des Kontextes die Bedeutung von "Aufheben einer Steuer" festgestellt.
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fristigen Gelderwerb hinaus, bewuJ3t sind und ihre Mal3nahmen auf die
gewiinschten Wirkungen hin gestalten. 129 Da es no~h keine Wirt
schaftswissenschaft gab, mu13 nach dem vorwissenschaftlichen Ver
standnis der politisch Handelnden gefragt werden. Dazu miissen die
Kausalzusarnmenhange, in denen die Zeitgenossen die Erhebung der
Steuern sahen, untersucht werden. Die Hohe des Steuersatzes war hau
fig das Ergebnis eines politischen Prozesses und richtete sich nach der
Durchsetzbarkeit bei den Abgabenpflichtigen. Darauf deuten die Be
richte aus Aleppo der Jahre 51411120-1 und 532/1137-8 sowie aus
Bagdad des Jahres 516/1122-3 hin. Aufgrund von Protesten wurden
SteuerrnaBnahmen zuriickgenornmen oder auf ihre Eintreibung ver
zichtet. Aber nicht nur der politische Prozel3 ist entscheidend.

Oer Zusarnmenhang zwischen Landfrieden, Sicherheit der Wege,
Funktionieren der Markte und Handelsvolumen sowie letztlich der
Staatseinnahmen war den politisch-militarisch Handelnden bewuJ3t.
Nach der Eroberung Aleppos im Jahr 479/1087 ging der erste seld
schukische Gouverneur QasIm ad-Daula Aqsunqur hart gegen Wege
lagerer vor. Ibn al-(AdIm betont den direkten Zusarnmenhang zwi
schen dem wirtschaftlichen Aufbliihen von Aleppo zur Zeit Aqsun
qurs und dessen Mal3nahmen zur Herstellung des Landfriedens. Durch
diese MaBnahmen, so der Chronist, kamen die Femhandler (tuggiir)
und Importeure (gaUiihun) aus allen Richtungen nach Aleppo.Do 1m
Jahr 511/1117 verstandigte sich Yariiqtas, der AmIr in Aleppo, mit
Roger von Antiochia auf einen Waffenstillstand (hiidana), so daB er
wieder Karawanen von Aleppo nach Siiden abschicken konnte, urn die
maks fur sich einzuziehen (wa-an yu 1!iga /-maksa minhum /ahu). Das
heillt, er versprach sieh einen hoheren Steuerertrag als Konsequenz
aus diesen Verhandlungen. 131 1m Jahr 507/ 1113-4 sehlol3 Balduin von
Jerusalem einen Waffenstillstandsvertrag (muhiidana) mit Mas'iid,
dem von TugmgIn abhangigen AmIr und Gouverneur von Tyros. Die
ser Friedensvertrag erlaubte den Handlern seit langem wieder die si
chere Passage: Ibn al-Qalanisl sehreibt, daB die Wege sieher wurden
und Handler aus allen Regionen (min gamf( aq!iir) kamen. Danaeh
strebte aueh TugtagIn einen Waffenstillstand (muhiidana) an, urn die

129 Ais Gegenbeispiel sei hier Saif ad-Daula erwiihnt, der sich wahrscheinlich nicht
bewuJ3t war, daB er durch seine MaBnahmen die Steuerkraft der Diyar MUl,iar nachhaltig
schiidigte; vg!. cben Kapitel zwei, Abschnitt 111.2.

130 Ibn al-'Adlm, Zubda 11,104
131 Ibn al-'Adlm, Zubda II, 179, 181. Crawford (1955) 76, 78f.
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Wege zu sichem und urn die zerstorten Provinzen wieder aufzubauen
(li-ta ~mmur al-a 'mal ba 'da al-ibrab).132

In manchen Fallen erfolgte die Festsetzung der mukUs nach wirt
schaftlichen Kriterien, wie dem der besseren Versorgung einer Stadt.
Mit der Hohe des Abgabensatzes sollten in den unten genannten Bei
spielen Warenstrome in die betroffenen Stadte gelenkt werden. Ziel
der Herabsetzung des Steuersatzes war es offenbar, in Notgebieten
den Import von Nahrungsmitteln zu verbilligen. Der Winter 515/1121
2'war fur den Irak sehr hart und zerstorte namentlich einen Teil der
Orangen- und Zitronenbaurne. Vielleicht hangt die nachfolgende wei
tere Senkung der mukUs mit der Verknappung des Nahrungsmittelan
gebotes zusarnmen. Ende des Jahres 518/1125 kam es in Aleppo zu
einer Teuerung aufgrund des ausgebliebenen Regens. Danach wurden
die mukils herabgesetzt. Nach einem Erdbeben im Jahr 552/1157, das
Syrien verheerte, verzichtete Nfu ad-Din Mal:ulllld auf die Einnahme
der mukUs. 133

1st diese Hypothese richtig, nach der es faile gab, in denen die
mula1s gesenkt wurden, urn den Import mit Giitem, insbesondere Nah
rungsmitteln, anzuregen, dann waren sich die Handelnden noch weite
rer Auswirkungen der mula1s bewuJ3t. Eine Steuer auf den Femhandel
wirkt bei gegebenem relativen Landfrieden prohibitiv, eine Besteue
rung des innerstadtischen Marktes dagegen nur im geringen MaBe, da
die importierenden Femhandler nicht direkt betroffen sind. Eine Sen
kung oder Abschaffung der mukUs senkt die Transaktionskosten fur
den Femhandel und lenkt Waren in die Stadt; wohingegen die inner
stadtische Nachfrage bei einer Verteuerung durch innerstadtische
Steuem weniger preiselastisch reagiert, insbesondere bei Giitem wie
Nahrungsmitteln. Diese aus der Praxis der Steuererhebung gewonnene
Erkenntnis ist moglicherweise der Grund fur die in der Ayyiibidenzeit
nachgewiesene Bevorzugung der innerstadtischen Verkaufssteuem.

132 Ibn al-QaUmisi, Vail, ed. Zakkar, 300f., 303; iibers. Gibb, 143, 147. Vgl. auch den
Uberfall auf eine Handelskarawane zwischen Damaskus und Agypten im Jahr 506/1112-3
durch Balduin von Jerusalem; Ibn al-Qaliinisi, Vail, ed. Zakkar, 291; iibers. Gibb, 130f.

133 ZU den Belegstellen der ersten beiden Beispiele siehe Abschnitt IV und zum zwei
ten zusatzlich S. 242. Das dritte Beispiel fmdet sich bei Abii Sarna, RaUl,iatain, ed. Kairo
I, 16f.; ed. Zabiq I, 69-72; vg!. dazu Elisseeff (1967) Ill, 804. Bemerkenswert ist unler
diesem Blickwinkel auch die Formulierung bei Ibn ad-Dawadari, Kanz VI, 286, iiber die
Aufhebung der mukUs in Agypten im Jahr 403/1012-3: "Und daTin rim Jahr 403 h.1 befahl
er die Aufhebung der mukUs auf alles Getreide, daS in die sii!lil importiert wurde (jiM
amara bi-raft l-mukUsi 'an gaml~ I-giliili I-wiiridati Uii s-sii!lil)".
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Durch eine verbesserte Administration134 in der Untersuchungsregion
waren nun innerstadtische Verkaufssteuem wahrscheinlich leichter
durchsetzbar als noch in der Seldschukenzeit.

Welche Bedeutung hat die innerstiidtische Verkaufssteuer in seld
schukischer Zeit? Neben der maks, der Akzise auf den Fernhandel,
gibt es fur die seldschukische Zeit im lrak schon Hinweise auf eine
innerstiidtische Marktsteuer, deren Erhebungspraxis moglicherweise
bis in die buyidische Zeit zuriickreicht. 135 Die Einziehung innerstiidti
scher Verkaufs- oder Produktionssabgaben136 konnte ebenfalls als
Steuerpacht oder -rente organisiert sein. 1m Jahr 479/1 086-7 vergab
Maliksah ein iq!a c, das seinen Ertrag aus dem Geschaftsverkehr Bag
dads (mu'iimalat Bagdad) erzielen sollte. 1m Jahr 501/1108 wurde in
Bagdad eine Steuerbehorde mit dem Begriff "das Haus des Verkaufes
und der Passagen (dar al-bai C wal-igtiyiizat)" bezeichnet. Aufgrund
des Begriffsbestandteiles "Verkauf (bai C)", der auch bei der spater ge
nannten innerstiidtischen Verkaufssteuer (J.!aqq al-bai C) Verwendung
fmdet, laBt sich moglicherweise diese Institution als Behorde, die
Steuem auf den innerstiidtischen Handel und auf Waren von durchrei
senden Kaufleuten erhob, charakterisieren. Fiir das Jahr 514/1120-1
berichtet Ibn al-A!tr fur Bagdad erstmals den Begriff "Steueranspruch
auf den Verkauf (J.!aqq al-bai C)". Fur die Zeit Nur ad-Din MaJ:unuds
ist in der Untersuchungsregion eine Identitiit des allgemeineren Be
griffs rusum, dekretierte Abgaben, mit innerstadtischen Handelsabga
ben belegt. An einer Stelle wird von "rusum des Hauses der Wasser
melonen und des Gemiiseplatzes" berichtet. 137 Die friiheste ausdriick-

134 Auf eine verbesserte Administration der Stiidte in der Ayyiibidenzeit kann auf
grund einer verbesserten juristischen AusbiJdung infolge der Eiruichtung von madrasas,
Rechtshochschulen, und der Abfassung einer Reihe von Verwaltungshandbiichem, wie
die von Ibn Mammatl, Qawiinin, und as-Saizan, Nihaya, geschlossen werden.

135 Moglicherweise ist der ~aqq bait ai-mal, den Miskawaih fur den buyidischen Irak
beschreibt, und der auf Land, Waren und Vennogen erhoben wurde, ein Vorlaufer dieser
Steuem auf Waren, moglicherweise aber auch nur ein Sammelbegriff; Amedroz (1913)
828f. (QuellensammJung). Zu einer Verkaufssteuer, die im Siidirak im Jahr 386/996-7
'uSr genannt wurde: RUQrawari, pail, 273f.

136 Vgl. Einnahrnen aus Glasfabriken in Bagdad wurden zur Zeit des Kalifen ill
Muqtafi billah (reg. 530-555/1136-1160) als iq.tii' vergeben (!dinat darn l-qawarfn' bi
Bagdada iq.ta'ahu); Yaqut, IrSiid VII, 243f.; al-Duri (1971) 150f. Die Seidenspinnereien
in Bagdad waren auch ein iq!a 'des Kalifen s. Abschnitt IV.2 (1. 512 h.).

137 Zu Nilr ad-Din Ma~uds innerstiidtischen Verkaufssteuem: Ibn al-Qalanisl, pail,
ed. Zakkar, 539 (Abgaben des Hauses der Wassermelonen, des Gemiiseplatzes und der
Kanale, rusum dar al-ba.!!f/; wa- 'ar~at al-baql wal-anhar); Vgl. auch Abu Sarna, der den
Begriffmagarim, Sonderabgaben, verwendet; Rau<;latain, ed. Kairo I, 5,121; ed. Zablq I,
32 (Sonderabgaben des Hauses der Wassermelonen, des Hammelmarktes, Waaghauses
und anderer [Stellen], al-magarim bi-dar al-ba.t.tfb was-sUq al-ganam wal-kayyala wa-
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liche Erwiihmmg der I;aqq al-bai C im syrischen Raum fmdet sich al
lerdings erst in den von Yaqiit erwahnten Jahreseinnalunen von Alep
po aus dem Jahr 625/1227. m In den erwiihnten stadtischen Einnalune
listen aus ayyiibidischer Zeit machen die innerstadtischen Verkaufs
oder Marktsteuem (I;aqq al-bai C) den groOten Posten vor allen ande
ren Steuerarten aus. Sie machen in Aleppo 67 %, in Balis 50 %, in
Manbig 56 %, in J:Iarran 21 % und in ar-Ruha' 30 % aus. 139 Der hohe
Anteil dieser Steuem an den Gesamtsummen der Listen ist dariiber
hinaus Zeichen einer wesentlich verbesserten Administration und
staatlichen Kontrolle der Warenzirkulation in ayyiibidischer Zeit. Aus
den Erwiihnungen in den erziihlenden Quellen laOt sich die Hypothese
ableiten, daB Verkaufssteuem in den Stadten des seldschukischen Irak,
zumindest in Bagdad, erhoben wurden, sie aber vermutlich erst spater
in Nordsyrien eingefiihrt wurden. Die mukiis scheinen in der Untersu
chungszeit fur die Region Nordsyrien und Nordmesopotamien noch
die bedeutendere Einnalunequelle unter den illegitimen Steuem gewe
sen zu sein.

Gibt es Angaben iiber die Hohe der mukUs-Einnahmen und ihre
Entwicklung im Staatsbudget? Angaben iiber Staats- und Stadtbudgets
aus der Seldschukenzeit sind bislang unbekannt. Die schon mehrfach
erwiihnten Einnaluneverzeichnisse von syrischen und nordmesopota
mischen Stadten stammen aus spaterer, aus ayyiibidischer Zeit. Die
innerstadtischen Verkaufssteuem stellen in ihnen den groOten Posten.
Die Ayyiibidenzeit bildet gewissermaOen einen Endpunkt der Ent
wicklung in der "Renaissance" der Stadte. Zahlenangaben zu den mu
kiis selbst liegen erst aus der Zeit Niir ad-DIn Ma~uds vor, als er die
mukiis im Jahr 552/1157 abschaffte, mit dem erkliirten Ziel, dadurch
das von den Unglaubigen und von einem Erdbeben verwiistete Land
aufbliihen zu lassen. Diese Angaben beleuchten einen Zwischenschritt
in der Entwicklung des seldschukischen zu dem ayyiibidischen Steu
ersystem. Die politische Umwelt des friihen Zangldenreiches unter-

gairihii), 379f. (wie Ibn al-Qaliinisl, Vail, ed. Z8kkar, 539). Vg!. dazu Elisseeff(1967) III,
804. Die Abschaffimg und damit die Existenz von rusum, jedoch ohne niihere Spezifizie
rung, wird fur Mayyaf"ariqrn fur 50211109 und fur Aleppo fur 507/1113-4 gemeldet.

138 Yaqilt, Buldan II, 309.
139 Quellen siehe Anm. 82. Ibn ~addads Einnahrnelisten haben keine Rubrik raqq al

bai ~ sondem nennen mit einem Stichwort jeweils spezifische Steuerarten und deren Er
trag. Die aufgefiihrten zahlen beruhen auf der Summierung aller Steuerarten, die mit in
nerstiidtischen Marktgeschehen zu tun haben konnten, wobei die Abgrenzung im Einzel
fall strittig ist. Bei Balis, Manbig, J:larran und ar-Ruha' ist der hohe Geldbeitrag aus liind
lichen Ertriigen (a~-~iyii', al-mufiidana, al-isqii J zu beriicksichtigen, die den Anteil der
Marktsteuer an den aufgelisteten Gesamtbetriigen driicken.
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schied sich nicht wesentlich von der der spaten seldschukischen Zeit
und auch das Geldsystem war noch im wesentlichen dasselbe. 140 Abu
Sarna beziffert die Einnahmen aus den mukiis, auf die Nlir ad-Din
Ma~ud im Rahmen dieser MaBnahme verzichtete:

Vnd er machte fur die Gesamtheit der Reisenden und fur aile Muslime
die illegitimen Steuern und die Akzisen (afl-flarii'ib wal-mukUs) £lach
(~afa~a).141 Vnd er strich sie aus seinen Steuerlisten (asqa!ahii fi
dawiiwinihi), und er verbot jegliches Erfassen von ihnen und jedes Ver
sessensein auf sie, urn ihre Sunde (tagannuban i!mahii) [namlich die, die
in der Einnahme der Akzise liegt] zu venneiden und ihre Belohnung
[namlich die, die im Verbot liegt] anzunehmen (iktisiiban !awiibahii).
Der Betrag, dessen er sich begab (mablag mii siima~aht1142 bihi) und von
dem er sich loste und tiber den er die Anordnung in die Tat umsetzte, in
dem er dem Buch Allahs und dem Brauch seines Propheten folgte, war in
jedem Jahr in barem Gold (min al- 'Gin) 156 tausend DInar, und jenes von
Aleppo 50 tausend, von 'Azaz aus der maks, die die Franken - Gott m6ge
sie verlassen - emeuert haben und die den Reisenden obliegt, 10 tausend,
von Tall Basir 21 tausend, von al-Ma'arra [Ma'arrat an-Nu'man] 3 tau
send, von Damaskus, die [von Gott] geschiitzte 20 tausend DInar, - weil
ihre Bevolkerung bei ihm [Nur ad-DIn] urn Hilfe nachsuchte und dieje
nigen in ihr urn Hilfe baten aus Furcht urn ihre Vennogen (amwiiluhii)
wegen der Belagerung des Feindes und da er [der Feind] sie zu schwach
ZUlli Widerstand machte gegen das, was er ihnen jedes Jahr nahm; es ist
die dekretierte Abgabe (rasm), die sie al-FSHfTl 43 nennen -, von Him~

140 Zu den Refonncn Niir ad-Dins im Geldsystem siehe Kapitel fiinf, Abschnitt VI.
141 Db mit ~afara "platt- oder flaclunachen" eine Abschaffimg der Steuem ausge

driickt werden soli oder ob der Bericht nur von flachen, also gesenkten Steuersatzen be
richtet, die eingefuhrt wurden, ist fraglich im Vergleich zu Ibn al-'Adim, Zubda I, 214
(siehe unten S. 348).

142 Vg!. zur Wortbedeutung Ibn al-'Adim, Zubda II, 202.
143 Der BegrifT al-FSHIT oder al-QSHIT ist schwierig zu deuten. In der Edition von

MuJ:1ammad AJ:unad findet sich der Begriff al-QSHIT, in der spiiteren nur wenig tiberar
beiteten von Zabiq al-FSHIT. An anderer Stelle wird bei Ibn al-QaHinisi und in der Nach
folge bei Abii ~ama nochmals auf diese Steuerart eingegangen. Die fai 'a / FSHIT wurde
am Freitag, dem 9. Ragab 544/11. II. 1149, aufgehoben; Ibn al-QaHinisi, l)ail, ed. Ame
droz, 307 (fai'a); ed. Zakkar, 476 (fai'a); Abii ~ama, RaU<:latain, ed. Kairo 1,64; ed. Mu
~ammad AJ:unad 1/1, 164 (FSH/1); cd. Zabiq I, 223 (FSH/1). Die Editionen von Abii
~ama nennen samtlich die Steuerart FSHIT. Sauvaget (1947) 16-31, ediert ein steinemes
Dekret an der Umayyadenmosehee tiber genau diese Absehaffimg der Steuer im Jahr 544
h. Er deutet diesen Begriff auf der Grundlage der Edition von Amedroz als fai'a. ohne
eine Lesung wie FSHIT in Betracht zu ziehen. Jedoch zeigt der Graphem auf der Inschrift
selbst in der Mitte drei Hiikchen, was einem sin von FSHIT entsprechen wiirde. Sauvaget
hiilt es fur einen Schreibfehler. Sauvaget liest den Begriff fai 'a ebenfalls mit einem Fra
gezeichen in einem Steuerbefreiungsedikt aus ijartabirt aus dem Jahr 561/1165-6, wobei
das erkennbare Graphem in etwa ....[...] entspricht; Sauvaget (1947) 15. Ilun gelingt eS
auch nicht, die niihere Bedeutung des BegrifTsfai'a zu entsehliisseln und verweist nur auf
die friihislamische Bedeutung vonfai'als einer Fonn des Kriegstributs oder des zur Ver
teilung anstehenden Beutegutes vom Feind. Mouton (1994) 220f., 224, benennt diese
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26 tausend Dinar, von l:Iarran 5 tausend Dinar, von Singar tausend Dinar,
von ar-Ra~ba 10 tausend Dinar, und Abgaben der Beduinen ('idiid I44 al
'arab). [Dann foIgen bei Abu Sarna Ausfiihrungen zu den Ausgaben Niir
ad-Din Ma~muds fur fromme Stiftungen, Bildungswesen, Reisende und
Arrne.]I45

Ar-Raqqa wird in dieser Aufstellung nicht aufgefuhrt, da die Stadt zu
dieser Zeit zum Herrschaftsgebiet der Zanglden von Mosul und nicht
zu dem von Niir ad-DIn M$nud geh6rte. Der Text legt nahe, daB Niir
ad-DIn auf einen bedeutenden Teil seiner Einnahmen verzichtete, wo
bei jedoch Vergleiche zu innerstiidtischen Verkaufssteuem oder ande
ren Abgabenarten fehlen. Aber es lassen sich regionale Unterschiede
im Ertrag aus den mukiis festhalten. Fast das gesamte Akzisenein
kommen stammt aus dem syrischen Handel, wahrscheinlich dem mit
den Kreuzfahrerstaaten. So konzentrieren sich die Einnahmen zu fast
einem Drittel auf die Femhandelsmetropole Aleppo. Die 20 % der
Einnahmen aus Nzaz und Tall BMir diirften im Wesentlichen aus
dem Handel mit den armenischen Gebieten stammen. Ein weiteres
Drittel bilden die Einnahmen der mukiis in l:Iim~ und Damaskus. Hier
ware der Handel mit den frankischen Gebieten und Agypten als
Haupteinnahmequelle zu nennen. Der irakische Handel, der sich an
den Einnahmen von ar-Ral:J.ba ablesen laBt, erscheint weit weniger um
fangreich. Die Aufstellung zeigt auch, daB die zangldischen Binnen
stadtel:larran, Ma(arrat an-Nu(man und auch die Oasenstadt Singar
keine ausgesprochenen Handelsstiidte waren. Zahlen liegen auch fur
das Ende der Ayyiibidenzeit vor, als die muki1s, wie man sie aus der
seldschukischen Zeit kannte, schon ganz abgeschafft worden waren.
Neben den innerstadtischen Verkaufssteuem gab es noch die den Ak
zisen ahnlichen usr-Abgaben im Handel mit den frank ischen Staaten
(usr ai-ifrang), die rechtssystematisch zu der zakat geMrten, und in
Aleppo 8 % und in ar-Ruha' 5 % der Einnahmen ausmachten. 146 Man

Steuer aIs fai~, da er sich aber auf die gleichen Textstellen beIUft, ist damit noch keine
Erkliirung des Begriffes erreicht. Eine lateinische Herleitung des Begriffes - diese Steuer
art wurde von den Franken auferlegt - scheint unwahrscheinlich. Ich danke Rudolph Hie
stand, Universitiit Diisseldorf, freundlich fUr diese Auskunft; Brief yom 16. 8. 2000.

144 Pluralformji 'iii von 'adad Schiitzung; vgl. im allgemeinen Sinne von Schatzung de
Goeje (1879) 296. Der Plural im Sinne von Steuerschatzungen oder Abgaben der Noma
den fmdet sich mehrfach in vergleichbarem Kontext, vgl. die Einnahmelisten ayyiibidi
scher Stiidte Anm. 82. Edde (1999) 598 iibersetzt mit tribut.

145 Abu ~ama, Rau~tain, cd. Kairo I, 16; ed. M~amrnad ~ad VI, 38-40; cd.
Zabiq I, 69-7 I.

146 In ayyiibidischer Zeit existierte der Warenzoll, soweit er aus den Einnahmelisten
der Stiidte (Anm. 82) ab1esbar ist, unter dem Namen usr ai-ifrang (friinkischer Zehnt). Er
wurde vermutlich an den Grenzen zu den christlichen Territorien erhoben. Vgl. Ibn Gu-
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kann indirekt aus der Hohe der erwiihnten mukUs-Abgaben unter Niir
ad-DIn MaJ:unud und ihrer pauschalen Abschaffung schliel3en, daB das
Steuersystem irn Vergleich zwn Beginn der Seldschukenzeit so weit
entwickelt war, daB man nun auf andere Steuerarten als die mukUs zur
Staatsfmanzierung zuriickgreifen konnte. 147 Die Abschaffung der mu
kUs erfolgte wahrscheinlich irn Zusammenhang mit einem vennuteten
gewachsenen Steuerertrag aus dem innerstiidtischen Handel. Das be
deutet: Am Ende der Untersuchungsperiode, unter Niir ad-DIn MaI:t
mud, bestanden ein wesentlicher Teil der staatlichen Einnahmen
schon nicht mehr aus den Abgaben der Fernhandler, sondem der der
Markthandler und ihrer mehrheitlich stiidtischen Kunden. Jedoch blie
ben die mukUs ein wesentliches Kennzeichen der Steuerpraxis im
zangldischen Nordmesopotamien bis in die Ayyiibidenzeit hinein. So
hob erst Saladin auf seinem Feldzug in die GazIra irn Jahr 578
9/1182-3 in vielen Orten die mukUs und cJara ~ ib auf. 148

Wie veriinderte sich der Handel in der Seldschukenzeit? Uber den
Umfang des Handels und seine Entwicklung unter den Seldschuken
Hil3t sich in einer Welt fehlender Statistiken nichts aussagen. Eher in
direkt und schlaglichtartig - das heillt ohne den zugehOrigen notwen
digen Kontext - geben einzelne Infonnationen Hinweise auf eine
Ausweitung des Handels innerhalb des seldschukischen Reiches, den
man als Folge der seldschukischen Politik interpretieren kann. Es gibt
in der historischen Literatur wieder mehr Hinweise auf einen Fem
handel zwischen Syrien, Nordmesopotamien und Zentralasien: Noch
438/1047 nannte N~ir-i ijusrau Aleppo als Umschlagplatz von Waren
aus Syrien, Anatolien, den Diyar Bakr, Agypten und dem lrak, aber
erwiihnte keinen Handler aus dem Iran oder Transoxanien. 149 Als irn

bair, Ri~la, 301, der im Jam 580/1184 bei Akkon eine friinkische Zollstation l:Ii~n Tibnin
passierte, wo die Akzise noch maks genannt wurde. Die von Ibn Saddad berichteten Ein
nahmelisten sprechen fur eine Erhebung der usr-Akzise nur an den Aul3engrenzen des
ayyUbidischen Reiches. Vir machte in Aleppo 8 % und in ar-Ruha' 5 % der Gesamtsurn
me der Einnahmelisten aus. Dagegen werden fUr J:Iarriin, Balis und Manbig, die tief in
nerhalb des ayyUbidischen Gebietes lagen, keinerlei usr berichtet. Die Frage ist, ob die
mukUs hier durch Steuerarten ersetzt wurden, die al-igtiyiiz (passage), a.t-.tiiri (Fremden
abgabe) oder bab al-kabir (Abgaben am groBen Tor) heif3en. Von der Rechtssystematik
her handelt es sich bei clem USr al-ifrang urn iari'a-rechtlich legitime Abgaben beim
Uberschreiten der Grenzen zu den nicht-islamischen Herrschaftsgebieten (dar ai-barb).
Samarqandi, TuJ:tfa, cd. Beirut I, 316f.; Kasani, Bada'i' II, 35-37; Johansen (1981) 262.

147 Zurn Steuerwesen Niir ad-Din M~fJds vg!. ElisseefT(I967) III, 791-812.
148 Vg!. Ibn Taqi ad-Din, Mi<;lmar, 106 ('Araban, al-Ijabiir), 144, 147 (beide Aleppo).
149Na~ir_i Ijusrau, Safarname, ed. und iibers. Schefer, 10 (pers.), 32 (franz.); iibers.

Najmabadi - Weber, 38. Dieser Eindruck wird durch Beobachtungen Goiteins in den Ge
niza-Dokurnenten bestiitigt; vg!. Anm. 4. Vg!. auch fur den Irak al-Duri (1971) 295-299.
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Rabjt I 505/Sept.-Okt. 1111 in Aleppo eine groBe Karawane mit 500
Kamelladungen (/:lam!) aus Ijurasan, moglicherweise aus Ijugand, an
kam, stellte sie eine viel bestaunte Attraktion dar, die die Begierde der
einfluBreichen gjtltischen Batinjya in Aleppo weckte.l~O Auch werden
in der biographischen Literatur fur die erste HaUte des 6./12. Jahrhun
derts l51 haufiger Handler aus der Untersuchungsregion genannt, die in
Ijurasan Handel trieben: Ein Handler (tiigir)152 aus Aleppo, dessen
Familie aus J:Iarran stammte, reiste in diesen lahrzehnten haufiger
nach Marw, und ein anderer in J:Iarran geborener Handler (tiigir)153 be
trieb seinen Handel in Agypten, lemen, Indien, Ijurasan und Trans
oxanien. Doch wenn man die oben besprochene Liste der mukUs-Ein
nahmen zur Zeit Niir ad-Om Ma1;uniids sich betrachtet, stellt man fest,
daB der Handel mit den frankischen Staaten fur Syrien, insbesondere
rur Aleppo, bis in die zangjdische Zeit am starksten gewachsen war.

IlIA. Sonstige Einnahmen

Als weitere Moglichkeiten zur Staatsfmanzierung werden in der Un
tersuchungszeit noch Konfiskationen (mu~iidariit), Sonderabgaben auf
innerstadtischen, wahrscheinlich hauptsachlich kommerziell genutzten
Immobilienbesitz (gibiiyat al- 'aqiir) sowie Anleihen bei Geldwechs
lern und Handlern genannt. Diese MaBnahmen wurden jeweils aus fi
nanziellen Not des Staates und seiner Reprasentanten ergriffen. Kon
fiskationen, Sonderabgaben und Anleihen stellten, nach den Berichten
in der erzahlenden Literatur zu schlieBen, keine planvollen Instrumen
te der Fiskalpolitik dar, sondern welche, urn auf einen ungeplanten Fi
nanzbedarf zu reagieren.

Konfiskationen (mu~iidariit) bei reichen Leuten oder hohen Wiir
dentragern waren eine haufig institutionalisierte, aber sari'a-rechtlich
illegitirne MaBnahme der Finanzbeschaffung. Das tabbasidische Reich
harte dafur eine eigene Behorde, den diwiin al-mWfiidarin, urn solche

150 Ibn al-'Adim, Zubda II, 12If.; Ibn al-Fural, Tartb I, 112f. (57r-58v). Vg!. Crawford
(1955) 53f.; Edde(1986) 117.

151 Die biographische Lileratur wurde systemalisch nur nach Personen ausgewertet,
die zu ar-Raqqa oder I:farran in der Untersuchungszeil eine wie auch immer geartete Be
ziehung hatten. Eine solche Auswertung fUr Personen aus Aleppo, Damaskus und Mosul
sIehl noch aus.

152 Ibn al-'Adim, Bugya VI, 2961f. Abu Salim I:farnza ibn Mu1:Jammad ibn Abi
Salama, geboren 51211118-9 in Aleppo.

153 Ibn al-'Adim, Bugya IX, 4199-4201. Abu Gana'im Samya ibn Hibat Allah ibn al
I:fasan ibn AJ.unad (oder Ibrahim) ibn a~-Tas al-I:farraru. Er wurde im ~afar 464/0kt.-Nov.
1071 in I:famn geboren und starb nach 544/1149·50.
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Konfiskationen abzuwickeln. 1S4 Miskawaih erwahnt fur die buyidische
Zeit, daB die Herrschenden. auf Konfiskationen (m~iidariit) bei den
Besitzenden zuriickgriffen, wenn sich der zugesicherte Ertrag nicht
mehr aus dem iq!ii ( fmanzieren lieB.lss A. K. S. Lambton und al-Duri
bezeichnet die m~iidara sogar als eine wesentliche Einnahmequelle
seldschukischer Herrscher, insbesondere im Irak.I s6 Auch fur die Un
tersuchungsregion werden Konfiskationen erwahnt, doch gibt es nur
wenige dokwnentierte Beispiele. Es scheint sich bei ihnen vor allem
urn die Aneignung von Miinzgeld gehandelt zu haben. 1m Jahr 478/
1085-6 liell Muslim ibn Qurais 10 tausend DInar bei seinem Bruder
konfiszieren (~iidarahu).1S7 Auch die Konfiskationen bei einer Gruppe
von Geldwechslem in Aleppo im Jahr 507/1113-4 sprechen fur den
staatlichen Erwerb von Miinzgeld (fa-~iidara gama 'ata l-mut~arri

fin).158 1m Jahr 518/1 124 wurden Konfiskationen von dem Militargou
vemeur (wiill) der Stadt und der Zitadelle durchgefiihrt, urn die Stadt
in Verteidigungsbereitschaft zu setzen (s.u. IV.4).1 S9

Fiir staatliche Sonderausgaben wie die Reparatur der Stadtmauer
oder zum Ausgleich von Fehlbetragen in den Steuereinnahmen wurde
Immobilienbesitz innerhalb der Stadt mit Abgaben (gibiiyat al- 'aqiir)
belegt. Mehrheitlich werden Ladenlokale (dakiikfn) aber auch Wohn
Muser erwahnt. Die Hohe richtete sich nach "Monatsmieten (sg. ugrat
sahr)". Die gibiiyat al- 'aqiir ist bislang nur fur Bagdad und erst ab
dem Jahr 5 I5/1121 iiberliefert. Ob sie eine dariiber hinausgehende
Bedeutung auch fur die Untersuchungsregion hatte, kann nicht gesagt
werden. Bei jedem der drei iiberlieferten Beispiele fiihrte starker Pro
test zu einer Riickzahlung der Abgabe. Organisation der Erhebung und
Riickzahlung lag vennutlich in den Hiinden der Quartiere selbst. 160

Die Beschaffung von Bargeld durch den Herrscher in Fonn von
Krediten bei Grollhandlem oder Geldwechslem wird in den erzahlen
den Quellen selten genannt. Der Grund dafur diirfte darin Iiegen, daB
Finanzgeschafte in der Regel ohne offentliches Aufsehen abgewickelt
werden. Fiir das Jahr 429/1037-8 erwahnt Ibn al-(Ad1m, daB der Mir-

1S4 L0kkegard (1950) I62f.
ISS Becker (1932) 242; Lambton (1969) 1, 50f. Der von heiden Autoren zitierte klassi

sche Beleg stanunt von Miskawaih, Tiigiirib II, 96-100, und Ibn al-Mir, Kiimil VIII, 342f.
IS6 Zur Institutionalisierung der erzwungenen Staatsfmanzierung, vg!. L0kkegard

(1950) 162f.; Lambton (1968) 250f.; al-Duri (1971) 226f.
lS7 Ibn al-'Adim, Zubda II, 90.
IS8 Ibn al-'Adim, Zubda II, 171.
IS9 Ibn al-'Adim Zubda II 230
160 AI-Duri (197'1) 220-222. .
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daside Tarnal ibn ~alil:t Schulden (duyiln) seines Bruders in Hohe von
30 tausend Dlnaren an die Fernhandler in Aleppo zuriickzahlte. 161 In
Bagdad wurden im Jahr 515/1121 anstelle einer Sondersteuer Kredite
(istiqriifj) aufgenommen. 162 Weit verbreitet diirfte eine, wenn auch im
historischen Kontext se1ten erwahnte, Praxis der Staatsfmanzierung
gewesen sein, die Abu l-Mal:tasin al-J:larrani beiHiufig erwahnt.
Schuldverpflichtungen der Staates wurden in Form von "Schreiben
der Finanzverwaltung (bi-batt min ad-diwiin)" an Zahlungs statt an
den Verkaufer ausgegeben. Auf diese Form der Kreditfmanzierung
wird in Kapitel fiinf, Abschnitt 1.2 naher eingegangen. 163

IV. Exkurs: Nachrichten iiber die Steuerpolitik in verschiedenen

Stiidten

IV.1. Uberblick

1m fo1genden Exkurs werden die Nachrichten iiber das Steuerwesen in
den verschiedenen Stadten des Westreiches, Bagdad, Mosul, Aleppo
und MayyarariqIn, aus den Chroniken zusammengestellt, die die Basis
der obengenannten Aussagen bilden. Zumeist wird von Aufhebungen
der mukUs oder Steuerbefreiungen berichtet. Daraus 1aBt sich aber
nicht der Schlu13 ziehen, daB die Steuerbelastung, vor allem die des
Fernhandels, im Gegensatz zur vorhergehenden Periode ausgesetzt
wurde. Es ist erstens zu beachten, daB die Ubermitt1ung von Nach
richten zufalliger Natur ist und man davon ausgehen mul3, daB die
Wissensliicken groBer a1s das Wissen sind; zweitens, daB Steuerbe
freiungen eine stiirkere politische Wirkung entfalten sollten als Steu
ereinfiihrungen und so auch von den Chronisten eher notiert wurden;
drittens, konnte oben (s. S. 331) gezeigt werden, daB die Begriffe, die
in ihrer Grundbedeutung eine Steueraufhebung beinhalten, durchaus
in der konkreten Situation auch nur auf eine Senkung der Belastung
hinweisen konnen, und viertens, zeigt die gegeniiber der vorangegan
genen Zeit gehaufte Erwahnung der mukUs ihre gestiegene Bedeutung
fur das Wirtschaftsleben der Stiidte.

161 Ibn al-'Adirn, Zubda I, 255.
162 Ibn al-Gauzl, Muntazam, cd. 'Ala XVII, 194.
163 Abii I-MaJ:1asin in Ibn al-'Admi, Bugya VIII, 3852. Zitat oben S. 251 in Kapitel

drei, Abschnitt IX.3. Es ist ausgeschlossen, daB es sich bei den Schreiben urn die Mittei
lung einer Konfiskation (mlL!adara) handelt, da in dieser Passage gerade die Gerechtig
keit Zangls gepriesen werden soil.
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IV.2. Bagdad

Die Maf3nahmen des Sultans und des Kalifen in Bagdad, der als fak
tisch als Regionalherrscher des Sultans handelte, sollten haufig eine
Wirkung im gesamten Westreich entfalten.
- 1m Jahr 453/1061 wurden einige Akzisenarten (raj 'iddat mukUs)

in Bagdad aufgehoben. 164 1m ~afar 455/Feb. 1063 schlo13 Tugril
Beg, wiihrend eines Aufenthaltes in Bagdad, einen Vertrag iiber die
Steuerpacht der Stadt ('aqd f1amiin Bagdiid) in Hohe von 150 tau
send DInar abo Gegenstand waren die Einnahmen aus Erbschaftsan
gelegenheiten (mawiiril) und mukUs; Abgaben, die zuvor vom ra 1S
al- 'lriiqain abgeschafft worden waren. Nach Tugril Begs Too im
Ramac;ianlSeptember lief3 der Kalif Mitte Sawwal 455/Mitte Okt.
1063 von den Gebetskanzeln (maniibir) ein Dekret iiber die Aufhe
bung von Steuem und Akzisen verlesen (tauqi( min al-balifa bi-raJ
afl-f1ariiyib wal-mukUs). Der Text wurde auch an den Toren der Mo
scheen angebracht (wa-kutiba 'alii abwiib al-gawiimi C).165

1m Jahr 479/1087 setzte der Sultan Maliksah nach Ibn al-<AdIm die
Akzisen (mukUs) und die Wegezolle (igtiyiiziit) in seinem gesamten
Reich fur aIle Windler und aIle Warenkategorien aus. Die Festset
zung der Akzise (maks) war ausschlief3lich dem Sultan erlaubt. Ibn
al-QalanisI nennt fur die Rechtswirkung nur die Provinzen Irak und
Ijurasan. Nach Ibn al-GauzI handelte es sich dagegen urn ein De
kret (tauqi( sarif) des Kalifen in Bagdad, das erst am I. MUQarram
480/8. 4. 1087 ausgerufen wurde. Tafeln mit den Steuerbestirnmun
gen wurden bei den Moscheen aufgestellt. Der scheinbare Wider
spruch in den Quellen zwischen den Anordnungen des Sultans und
denen des Kalifen liif3t sich moglicherweise dahingehend auflosen,
daB sich Maliksah im Jahr 47911086-7 in Aleppo aufhielt, und der
Kalif in seinem unmittelbaren Machtbereich dieses Dekret in Bag
dad zeitversetzt umsetzte. l66 Zu den neuen steuerlichen Bestim-

164 Sib! ibn al-Gauzl, Mir'at, ed. Sevim, 83.
165 Ibn al-A!ir, Kamil X, 16 (fa-a'ada mii kana a.tIaqahu ratsu l-'Iriiqaini mina I~

mawiirip wal-mukUsi); Sib! ibn al-Gauzl, Mir'at, Ms. Arabe 1506, fol. 92r-v.
166 Ibn al-'Adirn, Zubda II, 102 (wa-wa~a 'a s-sul.tiinu fi hii¢hi s-sanati l-mukUsa min

gamiY biliidihi wa-Iam yabqa man yastabrigu maksan fi mamlakatihf). Ibn al-Qalanisl,
pail, ed. Zakkar, 194 (fihii taqaddama s-sul!iinu [...J Malikliihu [...J bi-ib.tiili abifi 1
mukUsi min sii-Iri t-tuggari 'an gamiY /-ba~ii-I Yfi /- 'Iriiqi wa-ljuriisiina [...J). Ibn aJ-A!ir,
Karnil X, 105 (wa-fihii asqa.ta s-sul.tiinu l-mukUsa wal-igitiyiiziita bit- 'Iriiq). Ibn al-(;auzl,
Munta~m, ed. Haidarabad IX, 35; ed. 'A!3 XVI, 267 (raj' a~-~arii-Ib wal-mukUs).
pahabl, Tart!]. 471-480, 33 (al-mukUs wa/-igtiyaziit bit- 'Iriiq). Sib! ibn al-Gauzi, Mir'at,
ed. Gamidi, 191 (ohne Jahrcsangabe: asqa.ta l-mukUsu min Turkistiina ilii i-Siim). Vgl.
Ashtor (1976) 216f.; Glassen (1981) 104.
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mungen Maliksahs jenes Jahres gehOrte auch der Befehl, Hand
lungsbevollmachtigten des Kalifen (wukala ~ al-balifa) die Stadt
Nahr rrra auf dem Weg nach Ijurasan ais Zllsatzliches iq!a c sowie
weitere zehntausend DInare aus dem Geschaftsverkehr Bagdads
(mu'iimalat Bagdad) Zll iiberlassen. 167 Die letzte Formulierung be
zieht sich moglicherweise auf die steuerliche Abschopfung des Ge
schaftsverkehrs von Bagdad. Gemeint ist vermutlich der spater
wiederholt genannte "Steueranspruch auf den Verkauf (~aqq al
bai C)". Ohne Datierung berichtet Sib! ibn aI-GauzI im Nekrolog
von Malik~ah von der Aussetzung der Akzise und der Zwangsein
quartierungen (al-mukiis warJ-rJiyafat). Diese entsprachen einem
Wert von zwei Millionen DInar entsprache. Widerspruch kam von
den Gouvemeuren, die ihren Handiungsspielraum eingeschrankt
sahen. 168 In Bagdad wurde diese MaBnahmen der Steueraufhebung
und der spateren besonderen Kennzeichnung der ahl ag-gimma mit
Bleisiegeln im ~afar 484/Marz-April 1091 ais Teil der Politik des
frommen Wesirs des Kalifen und Geschichtsschreibers ar-Riigra
warI (gest. 488/ 1095)169 gesehen. 170

1m Jahr 487/1094 bestatigte Barkyaruq der Bevolkerung im Irak die
verbrieften Steuerbefreiungen seines Vaters. Sie machten alJein in
Bagdad einen Wert von 200 kurr (120 Tonnen)17I Getreide und 80
tausend dinar amiri aus. 172

167 Ibn al-Atir, Kamil x, 104; ed. Beirut, 158. AI-Duri (1971) 153.
168 Sib~ ibn al-GauzI, Mir'at, ed. Gamidi, 188: "Er [Maliksah] senkte die Steuem und

lieB die Einquartierungen fallen irn Wert von zwei Millionen Dinar und die Gouvemeure
schrieben ibm: Die Anordnungen machen es uns schwer. Das tiffentliche Wohl wird ge
schiidigt. Und er schrieb an den Anfang des [Befehls-)schreibens: Das Vermtigen ist das
Vermtigen Gottes, der Knecht ist der Knecht Gottes, das Land ist das Land Gottes, und
vielmehr bin ich [nurl die Vermittlung. Ich bin nur dies und wer sich diesbezUglich an
mich wendet lund die Steuersenkung kritisiertJ, dessen Nacken zerschlage ich. (asqa.ta
mina l-mukii.si watj-tjiyaj{iti ma qimatuhu alfai alfi dinarin fa-kataba 'alaihi n-nawwlibu:
qad tjliqat 'alaina l-umurn wa-ta 'a.f!alati l-mllfliliflu bi-raft harfihi tj-tjara ibi. Wa-kataba
'ala ra ~i r-rnq 'ati: al·malu malu !lahi, al- 'abidu 'abidu !lahi, al-billidu billidu !llihi, wa
innama ana was(tatun wa-ma yabqi Ii gairn hatja fa-man raga 'aniJihi tjarabtu 'unuqahu).

169 Nekrolog Sib! ibn al-Gauzi, Mirat, ed. Gamidi, 257-264.
170 Sib! ibn al-Gauzi, Mirat, ed. Gamidi, 145 (Bleisiegel, Jahr 484/1091), 260 (wa-fi

ayyamihi [ar-Rii4niwarl, Wesir von 477-484/1084-1091] usqi!ati l-mulalsu wa-ulbisa ahlu
q-qimmati l-giylira). Scheiber - Teicher (1954).

171 Hinz (1955) 42, ein Bagdader kurr entsprach 600,375 kg.
172 Ibn al-Mir, Kamil X, 159: "Und er gewiihrte dem Volk [Steuerbefreiungi auf der

Grundlage dessen, was sich bei ihnen an Dekreten seines Vaters tiber die [Steuer-I Be
freiungen aus seinem [des Suitansl perstinJichen Besitz befand; davon [aHeini in Bagdad
200 kurr Getreide und 80.000 Dinar amiri. (Wa-kiina qad agrli n-nasa 'alii mli bi-aidihim
mill tauqi'iit abihi Ji l-(dliqiit min bi4~ihi minha bi-Bagdiida mi"atii kurri ga!latin wa
!amaniyata 'uSara alfa diniirin amiriyin)". l.diiq in der Bedeutung von Steuerbefreiung,
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1m Sa<ban 50l/Miirz-April 1108 ordnete MuJ:1ammad Tapar die
Aufhebung der Akzisen (mukUs) und das Verbot ihrer Dekretierung
(rasmuhii) in allen seinen Uindem an. Die Anordnung wurde auf
Tafeln geschrieben, die in den Markten aufgestellt wurden. Da die
Einziehung jedoch den lokalen Behorden iiberlassen war, geriet die
Durchfiihrung nicht einheitlich. In Bagdad wurden die mukUs trotz
seines Befehles bis zum Jahr 502/1108-9 eingezogen. 173

1m Jahr 512/1118-9 senkte der Kalifal-Mustarsid billah (reg. 512
529/1118-1135) die Abgaben in dem ibm zugehorigen iq!ii (auf das
alte MaB (al- 'ada! al-qadima) und er verzichtete auf die Pacht
(fjamiin) der Gold- und Seidenbrokatspinner und ahnlichen Einnah
men, die ibm zustanden. 174

vg!. Ibn al-A!!r, Kamil X, 317f. Mit personlichem Besitz sind vermutlich Liindereien oder
sonstige Guter gemeint, die dem Sultan gehorten. Zur Ubersetzoog von agra vg!. ooten
Anm. 204. Zum dinar amiri siehe Kapitel ftinf, Abschnitt VI.

173 Ibn al-Qalanisi, pail, ed. Amedroz, 162; ed. zakkar, 259: "In jenem [Jahr] ging der
Sultan Giya! ad-Dooya wad-Din Mu1:Jammad bei seinem EintrefTen in Bagdad daran, die
muleUs aufzuheben ood ihre Dekretierung in seinem ganzen Land zu ootersagen, bezogen
auf die FernhandJer ood Reisenden. Er ootersagte lauch] ihre [der muleUs] geringfiigige
Einbehaltung. Ais er von ihr [von Bagdad] nach I~fahan zuriickkam, war man begehrlich
hinsichtlich der Fernhandler und man nahm von ihnen den males im Gegensatz zu dem
ein, was er [Mu1:Jammad] befohlen hatte. Und als er nach Bagdad zuriickkehrte und die
Sache ihm zur Kenntnis kam, millbilligte er, was im Widerspruch zu seinem Befehl ge
schah. Er bestatigte den Befehl jener Nichtigerklarung und wamte den Rest des Landes,
ihn [den Befehl] zu ubertreten. (fihii taqaddama s-sul!anu Giyatu d-Dunya wad-Dini Mu
/Iammadull 'inda ~ulihi ita Bagdada bi-raji l-muleUsi wa-ib./ali rasmiha 'ani t-tuggari
wal-musaftrina ji gami'i bitadihi wa-"~ara taniiwula I-yasiri minllii, fa-lamma 'ada ita
l~fahana minha, .tumi 'a ji t-tuggari, wa-ulJiga minhumu I-malesa 'ala sabili l-lJilaft lima
amara, wa-lamma 'ada i/a Bagdada, wa-ntaha I-amru i/aim ankara ma garaji mubalifati
amrihi, wa-wakkada I-amra fi ib.tiili galika wa-~ggara mina I-mubalifati lahu fi sa iri l
bi/ad)". Ibn al-A!ir, Kamil X, 317f.: "In jenem Jahr im Sa'ban erliel3 der Sultan Mu1:Jam
mad die Sleuem und muleUs und [schlol3] das Haus des Fernhandels ood [erliell] anderes,
was dem gleichkam, im Irak. Tafeln wurden damil [mil dem Erlall] beschrieben und auf
den Markten aufgeslelll." (fi ha(jim s-sanatifi sa 'bana a.tlaqa s-sul./anu Mu"ammaduni ~

daraiba wal-muleUsa wa-dara I-bai'; wal-igtiyiizati wa-gaira gaHn mimma yuniisibuhu
bi/- 'Iraqi wa-kutibat bim I-alwa"u wa-gu 'itat fi I-aswaq). '~imi, Tan!], ed. za'riir, 364
(wa-rafa'a S-SU~tiiIlU l-mukUsa 'ani I-bilad); Ibn al-Fumt, Tan!] I, 9 (6r), enlsprichl dem
Texllbn al-Mirs. Lambton (1968) 250. Vg!. Ashtor (1976) 216£.

174 Ibn al-Mir, Kamil X, 382; 00. Beirut, 544: "Und in ihm [dem Jahr 512 h.] schaffte
al-MustarSid billah im iq./a', das ihm zugehorig war, jede Tyrannei ab und er befahl, daI3
man nichts aul3er dem nehme, was dem allen Gewohnheitsrecht entspricht, und er erliel3
die Pacht fur die Goldspinnerei, und das waren die Produzenten von Seidenbrokat und
Mischgeweben ood andere von denen, die fur ihn arbeiteten, denn sie traf die Harte der
Steuereinnehrner und der grollten Schaden. (wa-fihii asqa./a I·Mustariidu billam mina l
iq./ii 'i I-mub~~i biM kulla gaurin wa-amara an la yu '!Jaga ilia ma garat bim 1- 'adatu l
qadimatu wa-a./alaqa ~amani gazli g-gahabf wa-kiina ~unna u s-siqla.tUni wal-mumazzag;
wa-gairuhum mimman ya'malu minhU, yalqauna siddatan mina l- Ummali 'alaiha wa
aggan ~fman)". AI-Duri (1971) 203. Zu siqla.tUll s. Anm. 179.
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1m Jahr 514/1120-1 wurde nach Ibn al-GauzI die maks in Bagdad
durch Sultan MaJ:uniid auf Vorschlag seines Wesirs wieder einge
fuhrt, nachdem sie im Jahr 50111108 abgeschafft worden war. Ibn
aI-MIT nennt in diesem Zusanunenhang sowohl den Begriff mukiis
als auch den Begriff ~aqq al-bai ~ I7S

Anfang des Sommers 515/1121 verscharfte sich die Finanzsituation
des Sultans in Bagdad, insbesondere in Anbetracht eines drohenden
Angriffs der Banii Mazyad aus dem Siidirak. Die Truppen beklag
ten sich wegen eines Soldriickstandes von vier Monaten. Daraufhin
wurde eine Sonderabgabe auf die dur al-~arimI76 (?), auf Ladenlo
kale (dakiikin) und Wohnhauser (masiildn) in der Hohe einer Mo
natsmiete (ugrat sahr) erhoben, die wahrend dreier Tage eingesam
melt wurde. Proteste erhoben sich und man gab die schon eingegan
genen Betrage wieder zuriick. Stattdessen nahm man bei reichen
Leuten Anleihen auf (al-istiqriirj min (jawi l-amwiil).177 1m RabIe II
515/Juni-Juli 1121 wurden die ~aqq al-baicwieder eingefuhrt. Nach
Ibn al-GauzI wurde diese Steuer als sehr schadlich empfunden.
Nochmals betonte er an anderer Stelle unter dem Jahr 515/1121-2,
daB die mukiis und mawi4ir (Zollgebiihren)178 wieder eingefuhrt
wurden. Zusatzlich legte der Sultan den Handlern im Siiq (bii <a)
auf, zwei Drittel von aHem, was sie als GewinniKommission
(daliila) aus jedem Verkaufsgeschaft einnahmen sowie von jeder
Fracht an Seide (naul min as-siqlap1n I79 ) acht qiS(l80 und eine ~abba

abzugeben. 181

175 Ibn al-Gauzi, Moota~m, ed. 'A!3 XVII, 188,212; Ibn al-A!ir, Kiimil X, 420; Sib!
ibn al-Gauzi, Mirat, ed. Jewett, 56; ed. Haidarabad VIII, 91; ed. Gamidi, 707. Bosworth
(1968) 124; Lambton (1968) 250. Ibn al-A!ir, dessen Text aufdem von Ibn al-Gauzi ba
siert, bringt diese Steuereinfuhrung mit dem oogeplanten Finanzbedarf eines Palastneu
baues in Bagdad ood dem Wiederaufbau einer Freitagsmoschee in I~fahan in Verbindoog,
da Grol3brande Palast ood Moschee zerstort hatten. Obwohl diese Kausalbeziehoog 00

wahrscheinlich ist - die Wiedereinfuhrung der mab war irn Jahr 514 h. ood die Brande
irn Jahr 515 h. (vg!. Ibn al-Gauzi, Moota~, ed. 'A!3 XVII, 194; Sib! ibn al-Gauzi,
Mirat, ed. Jewett, 59; ed. Haidarabad VIII, 96) - zeigt es doch die Moglichkeit auf, daB
man die mab als Mittel ansah, urn flexibel aufhOheren Finanzbedarfzu reagieren.

176 Was der Begriff "Hauser des Harem oder des sakralen ooverletzlichen Ortes" im
kommerziellen Sinne meint - denn der art wird besteuert - ist bislang noch ofTen.

177 Ibn al-Gauzi, Moota~m, ed. 'A!3 XVII, 192. Auch bei Sib! ibn al-Gauzi, Mirat,
ed. Jewett, 59; ed. Haidarabad VlII, 96; ed. Gamidi, 721.

178 Oer Begriff, irn Singular mii~ir, kann sowohl die Zollstelle als auch die Zollgebiih
ren selbst meinen, dazu Ehrenkreutz (1965). AI-Duri (197 I) 218f. fuhrt aus, dal3 die
ma ~ir Zolle auf diejenigen Handelswaren, die auf den Wasserwegen irn Irak transpor
tien wurden, waren.

179 Diem - Radenberg (1994) 101 bezeichnen sie als Damaszener Seide. Ebenfalls gibt
es eine bedeutende Seidenindustrie fur Siq/ii.mn in Bagdad, die der Kalif steuerlich ab-
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Am Freitag, dem 3. Rabl t I 516/12. Mai 1122, nach der Totung des
Wesirs as-SumairimI, nahm der Sultan Mal)mud die Bestimmungen
tiber die mukUs und die Steuem (tjarii 1b), die den Fernhandlem (at
tuggiir) und Kaufleuten (al-bii 'a) auferlegt worden waren, wieder
zuriick. 182 Darauf bezieht sich wahrscheinlich der Bericht Ibn al
GauzIs, der mitteilt, daB zu den Markthandlem gesagt (al-bii 'a)
wurde: "Summt fiinftausendmal dem Sultan 'Danke', denn er hat
die Aufhebung der maks vorgenommen".I83 Vielleicht hangt die
Senkung der mukiis mit der vorangegangenen Verknappung des An
gebotes zusammen. 1m spaten Winter 515, genauer im Vii l-l:Iigga
5l5/Februar-Marz 1122, war zwischen al-Ba~ra und Takrlt Schnee
gefallen, der 15 Tage liegen blieb. Nach Ibn al-A!Ir hatte dies die
Zerstorung vieler Orangen- (an-niirang) und Zitronenbaume (al
utrugg wal-laimun) zur Folge. 184

1m ~afar 517/April 1123 plante der Kalif BaumaOnahmen an der
Stadtmauer von Bagdad. Zur Finanzierung besteuerte er die Immo
bilien der Stadt (al-gibiiya min al- 'aqiir), von denen insbesondere
die Besitzer von Laden (~~iib ad-dakkiikTn) betroffen waren. Er
brachte schliel3lich eine gro13e Summe Geldes zusammen. Ais sich
massiver Widerstand in der Stadt formierte, befahl er, das einge
sarnmelte Geld zuriickzugeben.18~

1m Jahr 526/1132 wurden BaumaBnahmen an der Stadtmauer
durchgefiihrt, die durch eine Besteuerung des stadtischen Immobi
lienbesitzes (gubiya al- 'aqiir) finanziert wurde. 186

1m Jahr 531/1136 wurde emeut eine Sondersteuer auf stadtischen
Imobilienbesitz (gibiiyat al- 'aqiir, al-gibiiya min al- 'aqiir) vom Sul-

schopfte iiber eine Pacht «(lamiin); al-Duri (1971) 248-250. 1m Jahr 450/1057 wird diese
spezielle Seide auch fur Bagdad erwiihnt, Sib~ ibn al-Gauzi, Mir'at, ed. Sevim, 36; iibers.
Yazbeck, 121; ebenso im Jahr 454/1062, Sibt ibn al-Gauzi, Mir'at, Ms. Arabe 1506, fol.
86r, und im Jahr 455/1063 Ibn al-Gauzi, M~ta~, ed. tA~ XVI, 82; Sib~ ibn al-Gauzi,
Mir'al, Ms. Arabe 1506, fol. 91r; ed. Sevim, 102.

180 Ein qis.t enlspricht ungefahr zwischen 10 und 20 kg; vgJ. Hinz (1955) 50.
181 Ibn al-Gauzi, Munta~m, ed. tA~ XVII, 193f., 198; Ibn al-Furat, Tan!:! I, 345

(174r). '
182 Ibn al-Gauzi, Munta~m, ed. 'A~ XVII, 204; Sib! ibn al-Gauzi, Mir'at, ed. Gamidi,

734; Ibn al-AFr, Kiimil X, 425; ed. Beirut, 602.
183 Ibn al-Gauzi, Munta~m, ed. 'A~ XVII, 198 (zunnu bamsata iiliifin iukran lis

sul.tiinfa-qad taqaddama bi-iziilati l-maks).
184 Ibn al-Mir, Kamil X, 420.
18~ Ibn al-Gauzi, Munta~m, ed. Haidarabad IX, 85; ed. tA~ XVII, 217-219; Sib! ibn

al-Gauzi, Mir'at, ed. Gamidi, 766f; Ibn al-Alir, Kamil X, 435. AI-Duri (1971) 221.
186 Ibn al-Gauzi, Munta~am, ed. Haidarabad X, 25; ed. 'A~ XVII, 270. AI-Duri

(1971) 221.
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tan eingefordert, die einen Fehlbetrag von 30 tausend Dinar ausglei
chen sollten. Nach Prostesten und hOsen Vorzeichen wurden die
Einnahmen daraus wieder zuriickerstattet. Daraufhin wurden bei
den Reichen konfisziert (m~adartit /i-ahl al-amwal). 1m RabI{ I
531/Dez. 1136 wurden dem Kalifen die Einnahmen aus Erbschafts
angelegenheiten (tirkiit al-baSariya) entzogen sowie Abgaben von
den Leichenwaschern (al-gassiilun) und Friedhofsgrabem (al-baf
fiirnn) eingefordert. 1m Gurnada I1Feb. 1137 erhielt der Kalif die
Hoheit tiber seine Stiidte, die Einnahmen aus Geschaftsverkehr und
Erbschaftsangelegenheiten (bi/iid al-balifa wa-mu'iimaliituhii i/aihi
wat-tirkiit) zuriick. 1m Sa{banlApril-Mai 1137 wurde die Besteue
rung (des Immobilienbesitzes?) der Bev6lkerung (al-gibiiyiit [...]
'ala an-niis) zum fiinften Male in diesem Jahr wiederholt. 11l7

- 1m RabI{ I 533/Nov.-Dez. 1138 schaffte der neue Wesir des Sultan
die mukUs und maw~ir ab (uzilati l-maw~iru wal-mukUsu; rafa 'a
al-mukUs wa¢-¢arii1b). Zwei Personen kamen daraufhin zu ihrn,
die die Steuerpacht fur diese Abgabenarten (¢aman al-mukUs wal
~ara1b) von lOa tausend DInaren (zuriick ?) veriangten. 188

IV.3. Mosul

Es gibt nur eine Nachricht tiber einen steuerlichen Vorfall in Mosul,
da keine eigene Historiographie Mosuls fur diese Zeit vorliegt. Der
Mosuler Chronist Ibn al-A!Ir stiitzte sich fur diese Periode auf die Ar
beit des Bagdader Chronisten Ibn al-Gauzl:
- 1m Jahr 50011107 hob der Riim-seldschukische Sultan Qilig Arslan

wahrend seiner kurzen Herrschaft tiber Mosul "die zu Unrecht er
hobenen Steuerbestimmungen", die von den Gouverneuren der
Gro13seldschuken erlassen worden waren, wieder auf. 189

IVA. Aleppo

Ober Steuermal3nahmen in Aleppo sind wir durch Ibn al-{Adtrn gut
informiert.
- Die friiheste Erwahnung einer Akzise fallt in die Zeit der agypti

schen Vorherrschaft tiber Nordsyrien, allerdings wird in der Ur
kunde weder der Begriff mukUs noch rusum verwendet. 1m Jahr

187 Ibn al-Gauzi, Munta~m, cd. Haidarabad X, 66f., 69; ed. 'A!ii XVII, 320-323. AI
Ouri (1971) 217, 221f. Zum Begriff !ltlsanya siehe Ouhmiin (1990) 61, Nr. 322.

188 Ibn al-Gauzi, Munta~, ed. Haidarabad X, 78f.; ed. 'A!ii XVII, 335f., AI-Duri
(1971) 225.

189 Ibn al-A!ir, Kamil X, 295 (wa-rafa'a r-nJSUma l-mubaddafataft "?ulm).
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40611016 nach dem Sa<banlJanuar nahm der fatimidische Am"ir Abu
I-J:lasan <All ibn al-<Agam"i, genannt a<:t-Qaif, die Stadt Aleppo ein.
1m Namen al-J:lakim bi-Amrillahs verkiindet er Steuerleichterungen
fur Aleppo und die zugehOrigen Distrikte (a mal). Die Urkunde
wurde von Ibn al-<Adlm selbst in Augenschein genommen und
vollstiindig im Wortlaut zitiert: ,,[...] Er [al-J:lakim bi-Amrillah] be
fiehlt die Aufbebung (i!laq) der Lebensmittelabgaben (mu~an) an
das Darkiirah [einem Speicher im Bab al-Ginan in Aleppo]190 und
ihrem Gegenwert (n{lfa lruha) und die Senkung (~a.fJ.z) eurer [Steu
er-J pflichten auf das barag-Vermogen (min mal al-barag), bezo
gen auf den Beginn des Jahres 407 [l0. 6. 1016] [.. .]".191

- 1m Jahr 47911087 erwahnt Ibn al-<Ad"im die allgemeine Befreiung
von den mukits durch Sultan Maliksah in Aleppo. 192

- 1m Jahr 507/1113-4 hob Alp Arslan ibn Ri<:twan bei seinem Herr
schaftsantritt die delaetierten Abgaben (rusum) und mukits, die sein
Vater eingefuhrt hatte, wieder auf. Wann dieser die mukits einge
fUhrt hatte, sagt Ibn al-<Adlm allerdings nicht. 193

1m Jahr 511/1117-8 schlol3 der Amir Aleppos, Yaruqtas, ein Waf
fenstillstandsabkommen (hadana) mit Roger von Antiochia. Der
Grund fUr den Waffenstillstand lag darin, da/3 Yaruqtas wieder Ein
nahmen aus der maks-Steuer von den nach Damaskus abgehenden
Karawanen einzunehmen wiinschte. In der unsicheren Kriegssitua
tion war die Handelsverbindung abgebrochen. Als Gegenleistung
fur den Waffenstillstand vergab er J:li~n al-Qubba (Qubbat Ibn
Mula<ib)194 in der Nahe von Atamiya an Roger. Die Franken nah
men aber ihrerseits auch maks von den Karawanen. Noch im glei
chen Jahr iiberfielen die Franken von J:li~n al-Qubba eine Aleppiner

190 Ibn al-'Adim, Zubda I, 86f.
191 Ibn al-'Adim, Zubda I, 214, Zitat aus der Urkunde ([...1amara [...1bi-(diiqi mu'ani

min diirkUraha wa-nQ?:ii1rihii wlL!-~aft.U 'ani /-wiigibi 'a/aikum min mii/i /-bariigi Ii
stiqbiili sanati sab Yn wa-arba Ymi 'a [... J). Es ist interessant, dan spiitere Autoren ihnen
geliiufige Steuertermini auf die in der Urkunde genannten Steuerarten zuriickprojizieren.
Ibn al·'Adim, a.a.D., sieht darin eine Aufhebung der mukUs und der mQ?:iilim sowie eine
Senkung der bariig (wa-kataba /i-ahli /fa/aba tauqf'an bi-(tliiqi /-mukiisi wa/-mQ?:iilimi
w~-~aft.U 'ani l-bariig). Sib! ibn al-Gauzi, Mir'at, ed. Rassi, 124; iibers. Rassi, 247, be
zeichnet die Mal3nahme als Abschaffimg der Lebensmittelabgaben und dekretierten Steu
em (aziila /-mu'ana war-rnsum).

192Ibn al-'Adim, Zubda II, 102 (wa-wa!l'a 'a s-su/.tiinu ft hiigihi s-sanati /-mukUsa min
gamH bi/iidihf wa-lam yabqa man yastabrigu maksanft mam/akatihi).

193 Ibn al-'Adim, Zubda n, 167 (wa-wa!l'a'a 'an ah/i /fa/aba [...1mina r-rnsr'imi wa/
mukUs). Crawford (1955) 67.

194 Vgl. zur Lokalisierung Ibn al-'Adim, Zubda II, 526.
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Karawane, die sich auf dem Weg nach Damaskus befand, obgleich
sie von ihnen schon maks eingenommen hatten. J9S

1m Jahr 514/1120-1 beklagte sich die Bevolkerung bei Nagm ad
DIn IlgazI tiber die "Emeuerung der dekretierten Abgaben (tagdid
ar-rusum)". IlgazI deckelte die Steuerbelastung schlief31ich mit ei
nem Hochstbetrag und gab sich mit einer Summe von zwolftausend
DInaren zufrieden. Von dieser MaBnahrne berichtet der Zeitgenosse
Ibn al-QalanisI als Aufhebung der Akzise (raj al-mukiis), der Pro
viantleistung (mu ~an) und der Sonderabgaben (ladaj).196
1m Rama<;ian 515/Nov.-Dez. 1121 liel3 Nagm ad-DIn IlgazI den
Handlem in Aleppo einen weiteren Teil der mukiis nach. 197

1m Jahr 518/1124 es karn zu einer Hungersnot. Als A.qsunqur al
BursuqI Ende des Jahres 518/1125 nach Aleppo karn, erliel3 er ein
Dekret tiber die Abschaffung der ungerechten Mal3nahrnen und der
mukiis (tauqi'an bi-i!laqI98 al-mafaliml99 wal-mukiis), urn die Be
volkerung zu entlasten. Der wali der Zitadelle und der wali der
Stadt hatten zuvor Konfiskationen bei der Bevolkerung (mWfadarat
an-niis) zur Finanzierung von VerteidigungsmaBnahrnen der Stadt
durchgefiihrt.200

1m Jahr 532/1137-8 beschlol3 ZangI eine Sondersteuer fur die Alep
piner. Der genaue Terminus wird nicht genannt, doch kommt sie ei
ner Konfiskation nahe: "Der Atiibak faBte den Entschlul3, dasjenige
Eigentum der Aleppiner einzuziehen, das sie von den Tagen Ri<;i
wans bis zum Ende der Tage IlgazIs neu erworben hatten. Dann be
schlol3 er, ihnen 10 tausend DInare aufzuerlegen. Sie erftillten da
von 1.000 Dinar." Die unklare Formulierung von Ibn al-<AdIrn Hillt

195 Ibn al-'Adirn, Zubda II, 179, 181; Ibn al-Qaliinisl, Vail, ed. Amedroz, 199; ed.
Zakkar, 316; iibers. Gibb, 156; Ibn al-Furat, TanI:! I, 209 (l06v). Crawford (1955) 76.

196 Ibn al-'Adirn, Zubda 11,1% (Obersetzung s.o. S. 327f.). Ibn al-Qaliinisl, Vail, ed.
Zakkar, 322; iibers. Gibb, 162. Sib! ibn al-Gauzl, Mir'at, ed. Jewell, 56; ed. Haidarabad
VJJl, 91; ed. Gamidl, 707 (nach Ibn al-Qalanisl). 'A~lml, TanI:!, ed. Za'n1r, 370, berichtet
damber hinaus, daB I1giizl das StandardhohirnaB, -gewicht und -liingenmaB vergroBerte,
das heiBt er regelte eine Reihe von Belangen des Marktes und auch der Bemessungsgro
Ben von Steuern (wa-ziida l-makkiika war-ra.da wa{}-tfirii ,. Crawford (1955) 90.

197 Ibn al-'Adirn, Zubda II, 202 (wa-samalwhum bi-sai'in mina l-mukUs).
198 Die Wortbedeutung von (diiq als Abschaffung ist hier eindeutig, da zuvor von

"aziila [...] al-mukUs" gesprochen wurde.
199 Da zuvor von Ibn al-'Adlrn das Wortpaar ?ulm und mukUs gebraucht wird, handel!

es sich nicht urn eine Erwahnung der mQfiilim-Gerichtsbarkeit.
200 Ibn al-Qaliinisl, Vail, ed. Zakkar, 337f.; iibers. Gibb, 172f.; Ibn al-A!lr, Kiimil X,

439f.; Ibn al-'Adirn, Zubda II, 217f., 223-230 (Ibn al-'Adirn erwahnt, daB eine Abschrift
[mLSba] noch zu seinen Tagen vorhanden war); Ibn al-'Adlrn, Bugya IV, 1963; 'A~lmI,

TariO, ed. Za'n1r, 374. Siehe zur historischen Situation S. 242f.
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offen, ob Zangi diesen EntschluB auch durchsetzen konnte. Die
Geldsondersteuer hatte offenbar nur einen geringen Erfolg. Mogli
cherweise war der Sinn dieser schwer interpretierbaren Sonderab
gabe die Abschopfung von Verrnogenszuwachs, der unter einer
Herrschaft erworben wurde, die nicht von den Seldschuken aner
kannt worden war.201

Von <Imad ad-DIn zangi sagt Abu Sarna, daB er zu den besten der
Konige gehorte: "Er zog keine Steuer, keine Akzise und keinen
Femhandelszehnt in einem seiner Lander ein (lam yatrokfi baladin
min biliidihi cjaribatan wa-lii maksan wa-lii- 'uSran)".202 In seiner
Absolutheit scheint dieses Lob unglaubwiirdig.

IV.5. Mayyiifiiriqin

Uber die Verhaltnisse in Mayyaf"ariqIn sind wir durch Ibn al-Azraq al
FariqI unterrichtet:

1m Sawwal 502/Mai-Juni 1109 eroberte der AmIr Sukman al-Qu!bI
von Ab.lat die Stadt Mayyaf"ariqIn nach einer Belagerung von sieben
Monaten. Urn die Stadt wieder aufzubauen gewiihrte er eine Reihe
von steuerlichen Erleichterungen: "Und er kam nach MayyatariqIn
und beendete flir sie [die Leute] die Sonderabgaben (aI-kula/), die
Proviantleistungen (al-mu ~an), die Zehnten (al-a CSiir) und die Ab
gabenanteile (al-aqsii!)203, auch schloB er das 'Haus der Besteue
rung' (asqa!a diir acj-cjarb) sowie das, was der Marktaufseher und
der Atabak emeuert hatten und was sie an dekretierten Abgaben
(rusum) einnahrnen. Er verrninderte den Leuten viele Dinge [der
Steuerlast]. [...] Und er lieB die Leute gewahren beziiglich ihres Ei
genturns und senkte ihnen die Landsteuer (bariig) und setzte fUr sie
den Ursachen der Tyrannei ein Ende".204 Diese Textpassage bezieht

201 Ibn al-'Adfm, Zubda II, 271 (wa-kana fl sanaa fnaini wa-!a/ii!fna qad 'awwa/a
atiibaleu 'alii qab¢ am/iiki /-f:Ia/abfyfna /latf staluJa!iihii min ayyiimi Rirfwiina ilii iibiri
ayyiimi lIgiizfyi fumma qarrara 'a/aihim 'aSarat ii/iift dfniirin fa-addau min gii/ika alfa
dfniir).

202 Abu Sarna, RaU(;latain, ed. Kairo I, 7; cd. zabfq I, 38.
203 Vgl. Dozy (1881) II, 344.
204 Ibn al-Azraq, Tarfb., ed. 'Awa9, 275: (wa-aqiima bi-Mayyiiftiriqfna wa-azii/a

'anhumu /-leu/afa wa/-mu 'ana wa/-a 'Siira wa/-aqsii.ta wa-asqa!a diira rf-rfarbi wa-mii kana
gaddadahu /-mul}tasibu wa-atiibaleu wa-ttabagu mina r-rnsiima wa-l}a.t.ta 'ani n-nasi
aiyii'a kaffratan [...1wa-agrii n-nasa 'alii am/iikihim wa-bafJafa 'anhum mina /-bariig;
wa-azii/a asbiiba ~-~u/m). Zur Obersetzung von agrii vgl." oben Anm. 172. AhnJich - nur
in der Formulierung al1gemeiner - auJ3ert sich Sib! ibn al-Gauzf, Mir'at, ed. Giimidf, 519
(asqa.ta 'anhumu /-mukUsa warf-rfarii1ba wa- 'ammarahii).
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sich offenbar auf die Abschaffung der sarf'a-rechtlich iIlegitimen
Steuem.
1m lahr 512/1118 befreite Nagm ad-Din I1giizj die Bevolkerung von
Mayyafariqm von den Steuerlasten (alqal)20\ Abgabenanteilen
(aqsar) und Zwangseinquartierungen (anziil)206. 207

V. Der Beitrag der Steuerpolitik zur Renaissance der Stiidte

De~ seldschukische Staat war ein Militarstaat. Seine Wirtschaftspoli
tik 'Jestand vor aHem aus einer Fiskalpolitik zur Finanzierung des Mi
liHirs. Sie lief in Syrien und Nordmesopotamien auf eine Forderung
der Landwirtschaft zur Versorgung der Truppe mit iq!ii "s und auf eine
Forrerung des Fernhandels zur Erhohung des staatlichen Geldein
kOffillenS aus den Stadten hinaus. Dies wurde zur Finanzierung von
MililM, Verwaltung und Herrschaftsreprasentation verwendet. Jedoch
muf3 betont werden, daf3 es von Region zu Region grof3e Unterschiede
im Verhalten der AmITe und in der politischen Situation selbst gab,
wie schon die beiden Beispiele ar-Raqqa und l:Iarran zeigen. Daher
werden hier nur die genereHen Tendenzen aufgezeigt, deren Ausfor
mung im einzelnen unterschiedlich war.

1. Die Seldschuken waren gezwungen - anders aIs die Beduinen
herrscher vor ihnen -, einen Grof3teil ihrer Arrnee durch die Vergabe
von landlichen iq!ii "s zu fmanzieren. 1m Gegensatz zum buyidischen
iq!ii c, das sich beim Zusammenbruch des <abbasidischen Zentralstaates
zu Beginn des 4.110. lahrhunderts herausbildete, fOrderte das seld
schukische iq!ii <-System die Kultivierung des Landes. Die Griinde da
fur Iiegen in den veranderten Parametem:
- Der Entwicklungsstand der Landwirtschaft war, bedingt durch die

~amdanidische Ausbeutung und die beduinische Vorherrschaft, nie
drig.

- Die geringere Mobilitat der AmITe, die tiber lahre hinweg auf den
Ertrag ihres iq!ii "s angewiesen waren, zwang sie, ein eigenes Inter
esse an der Kultivierung ( 'imara) des Landes zu entwickeln.

20~ Vgl. Dozy (1881) 1,161.
206 Nach Dozy (1881) II, 661, bedeutet nuzl/anztil die Stellung von Ausriistung und

Proviantierung durch die ansiissige Bevolkerung, wenn der Sultan oder seine Armee
durch ein Gebiet zieht. Eine zweite Bedeutung als Plural von niztil als Zwangseinquartie
rung, die Dozy und Hillenbrand angeben, ist nach dem Kontext wahrscheinJicher. Siehe
Zwangseinquartierung im seldschukischen lrak als nuzUla al-Duri (1971) 220.

207 Ibn al-Azraq, Tanl:!, ed. Hillenbrand, 149f.; iibers., 34f.; Ibn ~addad, A'iaq III, 428.
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Als Folge wurde ein Teil des aufgelassenen Nutzlandes rekultiviert.
Dies ist aus den Erwahnungen iiber den Verkauf brachliegenden Lan
des und der diskutierten Alteigentiimerproblematik ersiehtlich. Auch
die archaologischen Befunde weisen fur die zangldische Zeit eine ho
here Anzahl an Siedlungen als in der Periode zuvor auf.

2. Nach N~am al-Mulks Staatsverstandnis benotigte der seldschu
kische Staat Miinzgeld. Den zentrifugalen Kraften, die durch die Ver
gabe von iq!ii "s freigesetzt wurden, konnte durch ein zentrales Sold
nerheer auf Geldbasis, durch einen effektiven Nachrichtendienst uad
herrschaftliche Reprasentation entgegengesteuert werden. Das Geld
einkommen des Herrschers ergiinzte das System der Vergabe militiri
scher iq!ii "s. Zur Erwirtschaftung von Miinzgeld wurde der Grof3- und
Fernhandel der Stiidte abgeschopft.

Geldsteuem, auf die der Staat einen Zugriff hatte, bestanden aus
sari'a-rechtlich legitirnen Steuem, deren System sich in den juristi
schen Kompendien der Seldschukenzeit fmdet. Diese sind irn We
sentlichen die Kopfsteuer von Nichtmuslirnen, die gizya, und die an
den Stadtgrenzen erhobenen Abgaben auf Handelswaren, die zu der
zakiit gezahlt wurden. Es ist jedoch zu vermuten, daB diese Steuerar
ten nur einen geringen Teil der staatlichen Einnahrnen bildeten, da Er
hebungsform und Verwendung irn wesentlichen durch die sarica defi
niert waren. Wichtiger waren die iIIegitimen Steuem, deren Imple
mentierung und Aufhebung in den erzahlenden Quellen haufig ge
nannt werden. Dies waren die Akzisen (mukUs) und die fur die Unter
suchungszeit nicht naher zu defmierenden Verkaufssteuem (~aqq al
bai C). Es ist anzunehmen, daB die mukUs in Analogie zu der zakiit auf
Handelswaren an Stadt- und Distriktgrenzen erhoben wurden. 1m Ge
gensatz zur zakiit waren mukUs und Verkaufssteuem weder zweckge
bunden noch von der Religion des Wareneigentiimers abhangig und
auch nieht bei der Festsetzung des Steuersatzes an sari'a-rechtliche
Vorgaben gebunden.

Die mukiis, wie sie die Seldschuken in der Untersuchungsregion
einfiihrten, wurden von der Bevolkerung als ungewohnt und neu emp
funden. Trotzdem hatte die Einfiihrung der mukUs einen positiven Ein~

fluB auf das Handeln der Herrschenden und auf die Entwicklung der
SHidte gehabt. Das Steueraufkommen an Miinzgeld war an den Um
fang des Fernhandels gebunden. Die ArnIre in den Stadten richteten
den literarischen Quellen zufolge ihre Politik daraufhin aus, die Ein
nahmen aus den mukUs zu erhohen. Sie waren daher an der Herstel
lung des Landfriedens zur Erhohung des Steueraufkommens interes-
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siert. Mehrfach wird in zeitgenossischen Quellen der Zusammenhang
zwischen Handel, Landfrieden und Steuereinnahrnen betont.

Ais fiskalisches Instrument wurden die mukUs flexibel gehandhabt
und wurden nicht als Mittel kurzfristiger Ausbeutung eingesetzt. Die
Hohe der Steuersatze waren Ergebnis des politischen Prozesses zwi
schen den Amiren und den Steuerpflichtigen, hauptsachlich den Grol3
und Fernhandlem. Es gibt Hinweise darauf, daI3 auch schon die prohi
bitive Wirkung der Akzisen auf den Handel gesehen wurde, da sie die
Transaktionskosten der Fernhandler erhohten. Dies lal3t sich daraus
schliel3en, daB die mukUs in bestimmten Notzeiten gesenkt wurden,
mit der Absicht, Warenstrome gUnstiger in die Stadt zu lenken. Die in
nerstadtische Nachfrage ist dagegen gerade bei den Gegenstanden des
Alltags wenig preiselastisch. Spater, in den zangldischen und ayyiibi
dischen Zeiten, in denen sich die stadtische Administration in der Un
tersuchungsregion verbessert hatte, verlagerte sich die Steuerein
nahme daher mehr in Richtung auf die innerstadtischen Steuem, zur
Entlastung des Fernhandels.





KAPITEL FONF

GELDUMLAUF UND WIRTSCHAFTSLEBEN

I. Analytische Grundlagen

LI. Der Zusammenhang von Geld, Arbeitsteilung und Stadt

Die These, die diesem Kapitel zugrunde liegt, lautet: Eine wirtschaft
liche Erholung in einer Region und ein Wiederaufleben der Stadte ist
an der Losung, die sie fur das Kleingeldproblem1 bereitstellt, ablesbar.
Diese These bedarf einiger Erlauterung und einer kurzgefaBten analy
tischen Grundlegung.

Geld ist Koordinationsinstrument sozialer Aktion in einem rechtli
chen, sozialen und politischen, meist urbanen gesellschaftlichen Ge
fUge. Miinzen sind ein arbeitsteilig hergestelltes Massenprodukt, das
als allgemeines Aquivalent und Tauschmittel auf gesellschaftlicher
Konvention beruht. Dessen Sanktionierung kaIll1 eine fiskalische Ein
nahmequelle darstellen. Eine wichtige Anforderung an Miinzen, urn
sie funktional in einem Geldsystem einzusetzen, besteht darin, daB sie
in groBer Anzahl in bekaIlllter Qualitat zur VerfUgung stehen.

Der Marktwert von ausgemunztem Metall Jiegt immer hoher als
der von unverarbeitetem Metal\. Er bestimmt sich im wesentlichen
durch die Nachfrage nach stiickelungsHihigen Werttragem. Die jewei
lige Verwendung von Geldsorten liif3t sich sozialen Schichten zuord
nen. GroBgeld, das sind Gold- und oft Silberrniinzen, ist Wertaufbe
wahrungs- und Tauschmittel fUr Staat, GroB- und Femhiindler. Diese
sind auch in Gesellschaften ohne bedeutende Stadte vorhanden, die
weitgehend auf agrarischer Subsistenz beruhen, wie beispielsweise
das merowingische Europa.2 Kleingeld, in der Regel starklegierte Sil
ber- und Kupferrnunzen, ist das Geld der Kleinhiindler, Handwerker
und anderer stadtischer Marktteilnehmer. Bauem und Nomaden neh
men aufgrund ihres hohen Subsistenzgrades in historischen Gesell
schaften nur beschrankt am stadtischen Marktgeschehen und Geldsy-

1 Vgl. zwn Kleingeldproblem allgemein Cipolla (1956) 27-37: The big problem of
petty coins; Sprandel (1975) 156-160: Das Kleingeldproblem. Vgl. zwn Problem mittelal
terlicher Geldwirtschaft Spufford (1988).

2 Vgl. Spufford (1988) 10-11.
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stem einer Stadt tei1.3 Die Nachfrage nach Miinzgeld, insbesondere
nach Kleingeld, ist urn so groBer, je arbeitsteiliger eine Gesellschaft
organisiert ist. Die jeweilige Ausdifferenzierung des Geldsystems,
insbesondere in Richtung auf das sogenannte KIeingeld, kann als
MaBstab fur die Arbeitsteilung und damit als GroBe fur den Entwick
lungsstand stiidtischer Gesellschaften gelten.4 Das heillt, der einzelne
muB seine alltaglichen Bediirfuisse nach Nahrung, Kleidung, Gerat
schaften usw. in irnmer groBerem MaBe iiber den Markt befriedigen
und kann nicht auf andere soziale Verteilungssysteme zuriickgreifen.
Der Kurswert des Kleingeldes, auch in vormodernen Gesellschaften5,
ist unabhiingig von dem tatsachlichen Metallgehalt. Er ist abhangig
vom Verkehrsinteresse, der Nachfrage und dem Angebot der zur Ver
fugung stehenden Menge an Tauschmitteln.

Das islamische Recht sieht nur Gold- und Silbergeld als absolutes
Aquivalent (taman mu!laq)6 vor. Sie dienen als von Allah geschaffene
Wertmesser und allgemeines Mittel zur Erleichterung des Tausches
von Waren und Dienstleistungen. Dies hebt auch al-GazalI, der aus
ljurasan stammende Bagdader Jurist und ~iifi, zu Beginn der Seld
schukenzeit hervor.7 Religios sanktioniert ist im islamischen Recht die
Vorstellung, daB der Tauschwert von Gold und Silber an das Vorhan
densein des physischen Materials gebunden ist. Als legitim galt nur
der Tausch von vorhandenen, in geldlicher Substanz bemessenen
Aquivalenten. Die physische Werttheorie des Geldes stand im Gegen
satz zu der beobachtbaren Wertbildung durch das Verkehrsinteresse.
Den muslimischen Joosten war bewuBt, daB das Verkehrsinteresse am
Geld von der Substanz abstrahierte. Ihre Ausfuhrungen iiber das Geld

3 Vgl. insb. fur das byzantinische Reich Harvey (1989) 80.
4 Auch das islamische Recht zieht die Verbindung zwischen der AusdifTerenzierung

der Stadt und der Arbeitsteilung. Die Stadt wird neben anderen Defmitionen folgender
maBen charakterisiert: Kasani, Badii'i' 1,260: "Einige unserer Lehrer sagen, die Stadt (a/
mi~r a/-gami' ist [der Ort], worin jeder Handwerker (mufltarij) von seinem Gewerbe
(fzirfatuhu) von Jahr zu Jahr leben kaIUl, ohne daB es notwendig ist, zu einem anderen Ge
werbe zu wechseln". Diese Definition geht wiederum auf den zentralasiatischen Joosten
Sara\}si, Mabsii! II, 23. zuriick. Ausfiihrlich zu dieser und anderen Defmitionen der Stadr
im islamischen Recht: Johansen (1981-1982), insb. 141. Die Defmition der Stadt tiber die
Arbeitsteilung fmdet sich schon bei antiken Autoren, vgl. Finley (1977) 161. Miskawaih
Taul:Jidi, Hawamil, 346-349, leiten die Benutzung von Gold und Silber als Tauschrnittel
direkt aus der Arbeitsteilung abo

5 Allgemein zu vormodernen Gesellschaften vgl. Crone (1992).
6 Vgl. Samarqandi, Tul:Jfa, ed. Kattiini - Zuhaili II, 44; cd. Beirut II, 38. Udovitch

(1970) 55f. Allgemein zur Geldkonzeption islamischer Joosten Brunschvig (I %7).
7 Vgl. Gaziili, fi.1ya', cd. Kitab as-Sa'b, 2219-2221; ed. Abii l:Iaf~ IV, 142f.; iibers.

Gramlich, 198-200. Van den Bergh (1957) 86-89; Brunschvig (1967) 114.
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sind wesentlich davon bestimmt, die gottlich sanktionierte nonnative
physische Werttheorie mit dem bekannten wertbildenden Verkehrsin
teresse an Geld in Einklang zu bringen.g Da gepragtes Geld aufgrund
des Verkehrsinteresses immer mehr Wert hat als unbearbeitetes Edel
metall, ergibt sich beim Tausch verschiedener Fonnen oder Miinzen
aus dem gleichen Edelmetall im islamischen Recht immer die Gefahr
des sari'a-rechtlich illegitimen Tauschgewinns ohne rechtsrelevante
Gegenleistung, des ribii.9 Dies gilt insbesondere fur das Silberklein
geld.

Da im islarnischen Recht nur Gold- und Silbergeld an die Substanz
gebunden waren, nahmen Kupfenniinzen eine Sonderstellung ein. Ihre
rechtliche Wertung in den vom islarnischen Recht sanktionierten Ver
tragen und in Steuerzahlungen war umstritten. Sie dienten hochstens
als Geldersatzzeichen. 1O Bei der Defmition des Kupfergeldes entfiel
der durch die Offenbarung gesetzte Zwang zur werthaltigen Substanz,
und die Joosten waren frei, das Verkehrsinteresse als wertbildenden
Faktor rechtlich anzuerkennen. Die Funktion des Geldes als Wertauf
bewahrungsmittel wurde zwar gesehen, aber von al-GazalI vom reli
giosen Standpunkt verurteilt, da Schatzbildung die gottliche Zweckbe
stirrunung des Geldes verhindert, namlich den Tausch zu erleichtem. 11

1.2. Das Problem der Versorgung mit Geld

Der Geldumlauf wird in historischen islarnischen Gesellschaften in
jeweils unterschiedlichem Maf3e hauptsachlich von den Interessen
dreier Gruppen bestimmt:

g Die physische Theorie des Geldes, in der eine werthaltige Substanz dazu geschaf
fen wurde, urn den Tausch zu vennitteln, fmdet sich schon in der Antike. Es gab auch
schon die Beobachtung, daB es das Verkehrsinteresse war, das den Wert bestimmte, wie
beim Ledergeld der Karthager oder dem Steingeld der Athiopier. Wolters (1999) 350-362
beruft sich vor allem auf Aristoteles und Platon.

9 Schacht, J.: RiM. In: EI2 VIII, 491-493; Wichard (1995) 180-184. FUr das
malikitische Recht vg!. Lohlker (1991) 65-69 und allgemein ders. (1999) 115-189. Lohl
ker geht aber nicht auf die Problematik der ribii bei verschiedenen Geldsorten ein.

10 Udovitch, A.: Fals. In: EI2 II, 768f.; Brunschvig (1967) 137-140; Udovitch (1970)
52-55. Kupfermiinzen werden im islamischen Recht nicht als "absolutes Aquivalent
(taman mlt!/aq)" angesehen. Diese fehlende Eigenschaft befreit den Handel mit Kupfer
miinzen und Kupfer von dem grundsatzlichen Verdacht, ein ribii-Geschiift zu sein. Vg\.
dazu Lohlker (1991) 143f., wo der Tausch innerhalb des salam-Vertrages des malikiti
schen Rechtes von Kupfermiinzen gegen Kupfer keine Rechtsprobleme bereitet. Anders
ist es bei as-Saibiini, der auch dem Kupfergeld die Eigenschaft eines absoluten Aquiva
1entes zubilligt. Vg\. zu den spezifischen geldgeschichtlichen Umstiinden, unter denen as
Saibiini schrieb, Heidemann (2002a).

11 Siehe oben Anm. 7.
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- Der Staat, reprasentiert durch den Herrscher (amir, malik, sul,tiin,
balifa),

- die GroB- und Femhandler (tuggiir, galliibiin) und
- die stiidtischen Markthandler (suqa, bii 'a).
Der Staat hat in der Regel ein Interesse sowohl an der Geldzirkulation
selbst als auch an dem mit Geld fmanzierten Warentausch. Denn es ist
moglich, aus beiden einen fiskalischen Gewinn zu erzielen. Das Inter
esse des Staates am Geldwesen ist um so geringer, je weniger er fis
kalisch an der Warenzirkulation Teil hat. Das Geldeinkommen beno
tigt er zur Redistribution von Reichtum aus Grunden des Machter
halts, sei es fur die Finanzierung einer Annee, von Herrschaftsrepra
sentation oder von Tribut. Ais physisches Medium transportieren
Miinzen dariiber hinaus politische oder religiose Botschaften. Insbe
sondere ist das Vorrecht des Herrschers zu nennen, seinen Namen auf
Miinzen zu setzen (sikka). Dies gilt seit der Zeit des Kalifen al
Mu(ta~im billah (reg. 218-227/833-842) neben der Erwahnung des
Herrschers in der Freitagspredigt (bu!ba) als Beweis ausgeiibter Herr
schaft. Die Femhandler sind hauptsachlich an der Pflege des Grof3gel
des interessiert, das heillt an der des Gold- und Silbergeldes, um
Reichtum zu thesaurieren, ihn zu investieren und Vermogenswerte
iiber grof3e Distanzen zu transferieren.

Der Bedarf arbeitsteilig organisierter groBer SHidte erstreckt sich
auf Tauschmittel zur Finanzierung der alltiiglichen Geschiifte, das
heillt in der Regel auf Kupfer- und geringwertige Silbermiinzen. 1st
Geld einmal als Instrument in der Warenzirkulation akzeptiert, stellt
sich die Frage nach der Beschaffung physischer Tauschrnittel. Vor
modeme Gesellschaften hatten das Problem des realen Mangels an ih
nen, da Geld an das Vorhandensein von Metall, das heillt in der Regel
Edelmetall, gebunden war. Der Staat wich diesem Mangel an Tausch
mitteln zur Besoldung seines Herrschaftsapparates oft durch die Ver
leihung von Privilegien aus, in der Untersuchungsperiode durch Ver
gabe von iq!ii c-Giitem. Der Mangel an Tauschrnitteln fur den Staat
kann sowohl durch einen realen Mangel an MetaII , durch eine Ver
nachlassigung des Geldwesens, als auch durch die Art und Bedingun':
gen der Steuereinnahrne und Fiskalverwaltung entstanden sein.

Auf die Kreditaufnahrne des Staates wurde schon in Kapitel vier,
Abschnitt IlIA hingewiesen. Der seldschukische Staat bediente sich
zum Transfer und zur Zahlung von groBeren Summen des Wechsels,
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der ~awiila.12 Auch war es fur einen abwesenden muq!a ( moglich, ein
Dokument (tauqz1 iiber einen Betrag bezogen auf eines seiner iq!ii ( S

zur Bezahlung auszustellen. 13

Eine vermutlich im Alltag haufig geiibte Praxis fur kleinere Sum
men, auch wenn sie in der Untersuchungsperiode nur emmal erwahnt
wird, diirfte der Ersatz von Bargeld durch schriftliche Schuldver
pflichtungen der regionalen Finanzbehorden gewesen sein. Dadurch
liel3en sich Engpasse an Bargeld ausgleichen. Der I:farraner Ge
schichtsschreibers AbU I-Mal:tasin liefert ein Beispiel, das das Finanz
gebaren der Verwaltung von ZangIs Provinz charakterisieren soli. Es
betriffi Lieferungen von Dorfem bei I:farran fur die Annee. Statt einer
direkten Zahlung des Kaufpreises (hi-1amanihii) erhielt der ra ts des
Dorfes ein Schuldschreiben des dzwiins (hi-ba!! min ad-dzwiin) iiber
den vereinbarten Betrag. 14

Der Fernhandel konnte sich zum Teil durch Wechselgeschafte (sg.
~awiila) oder durch Zahlungsanweisungen auf Handler in entfemten
Stadten (sg. suftaga) von der physischen Geldbasis losen. Nach dem
Urteil von Goitein - aufgrund der Fustater Dokumente - fand dies je
doch in wesentlich geringerem Umfang als die Zirkulation von Bar
geld statt. Der Umlauf von Wechseln und Anweisungen geschah unter
Grol3hiindlem, die zueinander in personlichen Beziehungen standen.
Daher war der Verkehr von suftagas im wesentlichen auf jene grol3en
Stadte, in denen Handelskontore bestanden, beschriinkt. 15 Ar-Raqqa

12 Der BegrifT (fwwala) wird hiiufig fur staatliche SchatzanweisWlgen auf Steuerzah
IWlgen innerhalb des Fiskalsystems, das vielfach auf Steuerpacht beruhte, verwandt. Vgl.
SchatzanweisWlg (!lowala) im Jahr 479/1086-7 tiber 30.000 Dinare im Irak; Sib~ ibn al
Gauzl, Mirat, ed. Sevim, 238; al-Duri (1971) 153. Nach dem Erdbeben in Antiochia wies
MalikSah, der sich in Transoxanien befand, 10 tauscnd Dinar fur den Wiederaufbau an; s:
Kapitc1 drei, Anm. 30. AnweisWlg (!lawala) auf Steuerertriige im Jahr 649/ 1251-2; Ibn
Saddad, A'iaq III, 237f. Vgl. auch al-Duri (1971) 314f.

13 Sib! ibn al-lJauz), Mirat, Ms. Arabe 1506, fol. 171v; ed. Sevim, 209. Muslim ibn
Qurais in Nordsyrien stellte eio signiertcs Schreiben, tauqf', tiber 500 Dinare zur Finan
zierung eines Minbar im Dorfe l:Iarbi (Yaqut, Buldan U, 235), das scin iq./li 'war und zwi
schen Tamt WId Bagdad lag, aus. Der Kalif, dem implizit die Aufsicht tiber die Moschee
zukam, wics jedoch den tauql' zuriick.

14 AbU I-Ma!.Jasin in Ibn al-'Adim, Bugya VIII, 3852. Zitat oben S. 251. Es ist ausgc
schlosscn, daB es sich bei den Schreiben urn die BestiitigWJg einer Konfiskation
(m~adara) oder Zwangsproviantierung (muna) handelt, da in diescr Passage die Gerech
tigkeit Zangis gegentiber der liindlichen Bevolkerung gcpricscn werden soli.

15 In den historischen Quellen fmden sich aufgrund der Gegebenheiten der Literatur
gattung nur wenige Hinweisc auf den Wechse!. Fischel (1933), insb. 574-583 fur das
3./10. JahrhWldert. Vg!. 1m Jahr 492/1098-9 wird eine suftaga in Mayyalariqin verspro
chen, zahlbar durch eineo Handler in Bagdad; Amedroz (1903) 128. Vgl. Labib (1959)
235f.; Goitein (1967) 230, 245; Udovitch (1988) 65-68.
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und Harran waren keine Fernhandelsstadte und nahmen wahrschein
lich an diesen auf personlichen Beziehungen beruhenden Fonnen des
Zahlungsverkehrs nur begrenzt teil.

Eine andere Moglichkeit des Kredits besteht in der Vertragsfonn
des sala!oder salam, dem Priinumerationskauf. Er stellt eine Schuld
beziehung zwischen dem Kaufer und dem Produzenten her, in dem der
Kaufer den vollen Kaufpreis anzahlte. Sie ennoglichte erst dem Pro
duzenten die Produktion. Das Produkt wurde zu einem spater geliefer
ten Schuldgegenstand. 16 Das Ausmaf3 der Anwendung dieser Vertrags
art in den Stadten ist nicht abzuschiitzen, es ist aus den Rechtshand
buchern nur deutlich, daB er fur den Grof3handel und die Warenpro
duktion eine bedeutende Vertragsfonn war.

1m innerstadtischen Marktgeschehen und in der Beziehung zwi
schen dem Markthiindler und seinen Kunden war der Ersatz des Gel
des durch Kredit und Wechsel im Alltag im begrenzten Rahmen mog
lich. In Fustat ist der Einsatz von Schuldscheinen von Summen von
wenigen DInaren fur die Bedurfuisse von Haushalten nachgewiesen. 17

Man konnte bei einem Handler, dem man bekannt war, die Summe
solange auflaufen lassen und papierene Schuldverpflichtungen aus
stellen, bis die Gesamtsumme bequem mit vorhandenen hoherwerti
gen Geldstiicken beglichen werden konnte. 18 Diese Form des Klein
kredits beruhte aber auf einer personlichen Vertrauensbeziehung.

Kleingeldersatz wurde hiiufig verwendet. So berichtet al-Maqrlzl,
daB man im Bagdad des 5./11. lahrhunderts Brotlaibe als Tauschaqui
valent nahm, von denen sechzig einen Goldqirat wert waren. In Ober
agypten wurden zum Teil Muscheln (kUda) als Kleingeldersatz ge
nommen. Moglicherweise dienten zu diesem Zweck auch die noch
heute haufigen ratimidischen Glasmarken. 19

Die fur den Fernhandel wichtigen Formen des Kredits und der Vor
schuf3finanzierung sind im Rahmen dieser Arbeit weder von dem Um-

16 Zur rechtlichen Wertung des salafund salam: Johansen (1984); Lohlker (1991)
135-147 (zurn salafdes malikitischen Rechtes); Wichard (1995) 134-140.

17 Goitein (I %7) 229-266; ders. (1973) 19; Udovitch (I %7); Mez (1922) 447-450. .
18 Vgl. Goitein (1967) 151, 241f. Vg!. auch Goitein (1973b) 19.
19 Maqrizl, 19a~, 67-69; iibers. Allouche, 69f. Zur Diskussion urn die f1i!imidischen

Glasmarken als Miinzgewichte (Bates) oder als Geldersatzzeichen (Balog) s. Balog
(1966), (1981) und Bates (1981), (1993). GeJdersatzzeichen oder Objekte, die verschiede
ne Fonnen annehrnen k6nnen, sind in der Ge1dgeschichte keine Kuriosa, sondem hiiufig
geiibte Praxis, gerade in den von Hauptstiidten entfemten Provinzen. Vg!. fur das osma
nische und postosmanische Griechenland Wilski (1995) 19f. oder urn an modeme Bei
spiele zu erinnem Norditalien am Ende der siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts, wo aile
m6gIichen Formen privater Kleingeldersatzzeichen und Objekte verwendet wurden.



GELDUMLAUF UNO WIRTSCHAFTSLEBEN 361

fang ihres Wertes noch von der Anzahl der Geschaftsabschliisse abzu
schatzen. Fiir die Fragestellung nach der Renaissance der Stadte ist je
doch ein anderer Bereich der Geldwirtschaft aufgrund seiner Aussage
Hihigkeit und des Quellenzugriffes entscheidend. Die Behandlung des
Geldes konzentriert sich daher auf die Untersuchung des im stadti
schen Alltag verwendeten Kleingeldes im Kontext des gesarnten Geld
und Miinzsystems. Mit Kleingeld wird die iiberwiegende Anzahl aller
Tauschakte fmanziert. Eine Aussage iiber das relative Volumen an ge
tauschten Werten mit Hilfe des Kleingeldes gegeniiber anderen For
men der Vermittlungsmoglichkeiten des Tausches kann nicht getrof
fen werden. Dies ist aber auch nicht notwendig. Bei einem Wachstum
der Stadte, verstanden als einer VergroGerung des Bereiches geldver
mittelter, arbeitsteiliger Produktion, ist aufgrund der Defmition mit ei
ner Vervielfachung der Tauschgeschafte des Alltags zu rechnen. Sie
konnen nicht aile durch eine Vertrauensbeziehung, wie es Kredit und
Schuldschein darstellen, fmanziert werden. Urn Aussagen iiber das
Wachstum der Stadte zu treffen, ist eine Abschiitzung des wertmiif3i
gen Volumens der Tauschgeschafte des Alltags keine notwendige
Voraussetzung, sondern die kritische Untersuchung der Veranderung
des Kleingeldumlaufes.

Das Interesse der Staatsfiihrung und der Fernhandler richtete sich
hauptsachlich auf das Gold- und Silbergeld. Auch das islamische
Recht erkannte als absolutes Aquivalent nur Gold und Silber an. Da
her wurde die Pflege des Kleingeldumlaufes in der islamischen Ge
schichte von der Staatsfiihrung meistens vernachlassigt. Kupfergeld
wurde selten kontinuierlich produziert, sondern haufiger in einzelnen
Emissionen gefertigt, die von untergeordneten, meist lokalen AmIren
veranlaf3t wurden. Der rechtliche Charakter von Kupfergeld in Kauf
geschaften war umstritten, ihr Umlaufgebiet begrenzt. In der ersten
Halfte des 3.19. Jahrhunderts endete fur die meisten Orte des westli
chen islamischenReiches die indigene Kupferpragung. Die LOsungen
des GroG- und insbesondere des Kleingeldproblems waren von Region
zu Region und von Periode zu Periode unterschiedlich. Das Angebot
an Tauschmitteln in einer Stadt oder Region kann durch Import oder
durch Produktion in Verantwortung der jeweilig zustandigen staatli
chen Institution bereitgesteilt werden. Auch lieGen sich Miinzstatten
und Miinzproduktion verpachten und in privater Regie durchfiihren.20

20 Vg!. Ibn 'Abd af-~, Slra, 162, wo Pachter der Miinzstiitte (~amman dar a~

darb) in Kairo irn Jahr 662/1263-4 erwahnt werden. Zur Organisation von Miinzstiitten
allgemein Mitchell Brown (1988).
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1.3. Der Forschungsansatz

Die Geschichte des Geldes und des Geldwnlaufes in Nordmesopo
tamien Un 5.111. und 6.112. Jahrhundert ist, trotz einiger vorliegender
Sarnmlungskataloge, meist aus dem 19. Jahrhundert, noch wenig er
forscht. Das hierfiir wesentliche nwnismatische Quellenmaterial ist
weitgehend noch unpubliziert, wie auch das Korpus der numairidi
schen Miinzpragung in Kapitel zwei und drei zeigt. Cahen, der sich
mehrfach zur Okonomie und zwn Handel wahrend des 5.111. bis 7.113.
Jahrhunderts in Nordsyrien und Nordmesopotarnien au13erte, wies auf
diese Wissensliicke hin. 21 Eine Geschichte der Preise, wie sie Eliyahu
Ashtor geschrieben hat, oder eine Wirtschaftsgeschichte Syriens, wie
die von Muhsin Yusuf, fmden ihre Grenzen darin, dal3 ihnen das kon
krete Geld, das System der Tauschrnittel, aufgrund des Forschungs
standes kawn bekannt war. Auch sind Preise, mehr noch als Geld, Ab
strakta, die nur sinnvoll untersucht werden konnen, wenn man eine
Reihe von Preisangaben unter ahnlichen Erhebungsbedingungen zu
sarnmenstellt sowie die Rahrnenbedingung und einen Grol3teil der Pa
rameter, wie zum Beispiel das Geldsystem, saisonale Schwankungen
und Truppenbewegungen in die Analyse einbeziehen kann. Auch eine
Geschichte des okonomischen Denkens, wie von Yassine Essid22 an
geregt, bleibt weit hinter ihren Moglichkeiten zuriick, wenn die nu
mismatischen und juristischen Quellen nicht in ausreichendem MaI3e
einbezogen werden.

In den folgenden Abschnitten soli aufgrund der numismatischen
und archaologischen Uberlieferung die Entwicklung des physischen
Geldumlaufes in der Untersuchungsregion nachgezeichnet werden.
Dazu ist es erforderlich, auch die Entwicklungen in den benachbarten
Regionen zu betrachten. Die Diyar MU9ar waren Teil grol3erer politi
scher und wirtschaftlicher Raume. Eine Einordnung der geldge
schichtlichen Beobachtungen wird mit der historischen und mit Teilen
der zeitgenossischen juristischen Literatur vorgenornmen. Daher
kornmt den Aussagen dieses Kapitels trotz der Beschrankung auf die
Referenzregion eine tiber die Diyar MU9ar hinausgehende Bedeutung
zu. Vergleichbar gestalteten sich die geldwirtschaftlichen Verhaltnisse
in Nordsyrien, dem Rawn von Aleppo, wie die schon in der Einleitung
(S. 21f.) genannten Ausgrabungsberichte zeigen und wie unten noch
auszufiihren sein wird. Zwar lassen sich nicht aile Aussagen auf die

21 VgJ. Cahen (1979) 46; ders. (1981) 315, 324; ders. (1983) 139f. VgL oben S. 4.
22 Essid (1995).
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benachbarten Regionen23 iibertragen, da dort wiederum andere Ein
fliisse geltend gemacht werden miissen; doch diese Unterschiede wer
den hier zum Tei1 benannt.

Zuerst wird die Entwick1ung des Ge1durnlaufes irn 3./9. Jahrhun
dert bis in die I:Iamdanidenzeit (Abschnitt II) skizziert. Es ist die Zeit
des Zerfalls des Reiches und des noch weitgehend zentra1 ge1enkten
Geldwesens. Die weiteren Abschnitte beschaftigen sich mit der Perio
de des sogenannten Schwarzen Dirhams, yom Ende der I:Iamdaniden
zeit urn 390/1 000 bis zu den Refonnen in der Zeit Niir ad-DIn M~
muds urn 540/1145. Urn den Prozel3charakter der Entwick1ung des
Geldumlaufes deutlich zu machen, wird die Periode des Schwarzen
Dirhams in zwei Abschnitte unterteilt, erstens des Geldurnlaufes zur
Zeit der beduinischen Vorherrschaft (III) und zweitens dessen Fortent
wicklung unter den Seldschuken (IV). Abschnitt V behandelt die Ein
fliisse der frankischen Staaten und VI die Miinzrefonnen in der Mitte
des 6./12. Jahrhunderts, die eine neue Stufe in der Renaissance der
Stadte begleitet, die zangldische Periode. Dies greift zwar iiber die
unmitte1bare Untersuchungsperiode hinaus, ist aber notwendig, da mit
den Refonnen ein Abschlu13 einer ge1dgeschichtlichen Epoche mar
kiert ist. Abschnitt VII fal3t die wichtigsten Ergebnisse zusammen.

II. Die Entwicklung des Geldumlaufes im Bali!;-Tal

bis zum Ende der Ifamdiinidenzeit

11.1. Oberblick

Yom Ende des 5. Jahrhunderts n.ehr. bis zurn Anfang des 3./9. Jahr
hunderts erlebte das sasanidische Reich und in seiner Nachfolge das
islamische einen in ihrer Geschichte nicht mehr erreichten Grad der
Monetarisierung, ab1esbar an der zur Verfiigung stehenden Menge an
produzierten Miinzen. In der ersten Halfte des 3./9. Jahrhunderts kam
dann die Kupfer- und Silberpragung fast ganz zum Erliegen.24

23 Der Verfasser untersuchte den Miinzbestand der Ausgrabung von l:Jamah im Na
tionaimusewn Kopenhagen, der deutlich die Unterschiede im Geldumlauf aufzeigt.

24 Fiir die sasanidische und fiiihe wnayyadische Zeit siehe Sears (1997) lUld ders.
(1999). VgI. fur die wnayyadische Zeit Darley-Doran, R.: Wasi~. 4. The mint. In: Ell XI,
169-171 und fur die 'abbasidische Zeit Noonan (1986). Die Miinzpriigung lUld die Ent
wickllUlg des Geldumlaufes in der Bliitezeit von ar-Raqqa/ar-Rafiqa lUld den Diyar
Muc:Jar unter Hiiriin ar-Rasid lUld seinen SOMen sowie die FlUldauswertung der Grabun
gen von ar-Raqqa und l:Jarran wird an anderer Stelle geschildert, namlich in verschiede
nen Beitragen in A. Becker - S. Heidemann (Hrsg.): Ar-Raqqa II. Die islamische Stadt,
Mainz 2002 und Heidemann (2002c). VgI. auch Anrn. 60.
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Erst der Kalif al-Mu<tazz billah (reg. 251-255/866-869) organisier
te die Miinzpragung im Reich neu. Bei zentraler Verwaltung wurden
in den Provinzen eine Vielzahl von Miinzstatten eingeriehtet. In der
GazIra erOffueten Miinzstatten fur Gold- und Silber in Na~IbIn, Mosul
und Ra's al-<Ain sowie in ar-Rafiqa. Eine Kupferpragung fand abgese
hen von insignifIkanten Ausnahrnen bis zur Mitte des 6./12. Jahrhun
derts nieht mehr statt. Seit dem Jahr 255/868-9 wurde in ar-Rafiqa
wieder jahrlich Gold- und Silber ausgepragt.25 Die Einrichtung einer
Miinzstatte hing wahrseheinlieh mit der Bedeutung von ar-Rafiqa als
Garnisonsstadt am mittleren Euphrat zusammen. Spater, in der Zeit
der Qarma!en-Kriege unter al-Mutta9id billah (reg. 279-289/892-902)
ab 284, 285/897-899, wurde aueh in J:Iarran eine regulare tabbasidi
sehe Miinzstatte fur Gold- und Silbermiinzen eingerichtet mit fast
jahrliehen Emissionen.26 Die Stempel zur Miinzpragung wurden in
dieser Zeit in der Regel zentral, vermutlich in Bagdad, gefertigt.27 Bis
tiber die Grenze der Lesbarkeit hinaus abgenutzte Stempel, insbeson
dere in der Zeit al-MuhtadI billahs (reg. 255-256/869-870) und al
Muttamid tala Allahs (reg. 256-279/870-892), zeigen, daB die Versor
gung der Miinzstatten in den Provinzen mit neuen Stempeln Probleme
bereitete. Die Ursaehen lagen vermutlieh in den zunehrnenden milita
risehen Auseinandersetzungen innerhalb des tAbbasidenreiches. 1m
Jahr 323/934-5 endete die kontinuierliche Miinzpragung in ar-RafIqa
und in J:Iarran. In den 320er/930er und 330er/940er Jahren erfolgten
Munzemissionen nur noeh sporadiseh. Die Pliinderungen der Gazlra
durch die J:Iamdaniden und die Einwanderung von Stammen aus der
Arabisehen Halbinsel ftihrten zu einer weitgehenden Einstellung der
Miinzpragung in der Region. In den nachfolgenden Jahrhunderten
fand nur noeh selten eine Miinzherstellung in ar-RafIqa und J:Iarran
statt, und dann zumeist im Zusammenhang mit bestimmten miliiliri
sehen Ereignissen.28 Die tatsachliehe Versorgung der Diyar MU9ar mit

25 Das Exemplar des Jahres 255 h. siehe Qa!<\r 1, Nr. 2005. Ob der Dirham aus ar
Raqqa al-Ml/ 'tazzrya, J. 254 h. (Qa!<\r 1, Nr. 2006), aus ar-RaqqaJar-Rafiqa stammt, ist
fraglieh. Die Mogliehkeit, daB er im Bagdader Palastviertel ar-Raqqa as-Sammasiya her
geslelll wurde, solite in Betracht gezogen werden. Ein Korpus der Miinzpragung von ar
Rafiqa und J:farran in mittel·'abbasidischer Zeit ist durch den Verfasser in Vorbereitung.

26 Singular ist ein ~Iiinidischer Dinar des Jahres 276/889-90; Grabar (1957) 14 (Nr.
35),71. Die erste 'abbasidische Goldpriigung in J:farran stammt aus dem Jahr 284/897-8
(Baldwin, London, Auction 18 [1998], Nr. 511 [3,91g; Abb.]). und die Silberpragung ist
erst ab dem folgenden Jahr 285/898-9 belegt (Uni. Tiibingen, 2 Ex. [1994-9-10 und LI]).

27 llisch (1982c).
28 Eine Darstellung der spateren Miinzpragung von ar-RaqqaJar-Rafiqa erfo1gt in der

ar-Raqqa-Reihe des DAI. Nach der Zeit des Kalifen ar-Ra<;1i billah erfolgten Miinzernis-
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Tauschmitteln diirfte von Aleppo aus erfolgt sein. Dafur spricht die
enge politische Bindung der Diyar Mu~ an Aleppo in dieser Zeit.

Kupferkleingeld blieb jedoch von den Reformen des Kalifen al
Mu<tazz billah unberiihrt. 1m zweiten Drittel des 3./9. Jahrhunderts
war die Kupfermiinzpdigung im Westen des Reiches weitgehend ein
gestellt worden. Die letzten beiden Emissionen von Kupfermiinzen in
ar-Rafiqa fanden 255/868-9 und 279/892-3 statt. Ihre Bedeutung fur
den Geldumlauf ist als gering einzuschatzen, da ihre Auflage kaum
den Bedarf, selbst einer Provinzmetropole wie ar-Rafiqa, fur langere
Zeit decken konnte.29 Aus dem 5./11. Jahrhundert sind wenige Kup
fermiinzen aus Aleppo30, Jerusalem3l und Siidsyrien32 bekannt. Doch
auch diese Emissionen blieben Ausnahrnen.

11.2. MiinzJragmente als Kleingeld

Der Bedarf nach kleinen Nominalen wurde in der Folgezeit durch das
Zerteilen von Gold- und Silbermiinzen und eine Verringerung des
Feingehaltes bei Silbermiinzen gedeckt. Die Aufgabe eines festen
Gewichtsstandards fur Edelmetallmiinzen seit Beginn des 4./10. Jahr
hunderts machte das regelmaJ3ige Zuwiegen von Miinzen im Alltag
erforderlich.33 Bis in das 3./9. Jahrhundert hinein wurden Dirhams und
Dirhamfragmente im wesentlichen aus guthaltigem Silber fast ohne
Beachtung der jeweiligen Emission zugewogen. Dafur sprechen nicht

sionen vor den Nwnairiden nur noch in den Jahren 327/938-9, 332/943-4, 336-337/947
949, 344/955-6, 352/963-4, 356/966-7, 358-360/968-971, 369-370/979-981, 401/10 10-1.
Bikhazi (1981) 951 behauptet. daB auch noch im Jahr 357/367-8 eine Miinzpriigung in ar
Rafiqa stattfand. In l:Iarriin: 327/938-9,332/943-4, 334/945-6, 337/948-9.

29 Fiir das Jahr 255/868-9 (4 Ex. verbunden durch Stempelverbingungen; vg!. Jung
fleisch [1952-3]) und 279/892-3 (I Ex.); dazu Heidemann (2002a). Diese 5 OOkannten
Miinzen ktinnen fUr den Geldumlauf als insignifikant angesehen werden. Denn ihnen
steht eine mehrere zehntausende ziihlenden Uberlieferung an Kupfer- und und eine reiche
Oberlieferung an Silber- und Goldmiinzen aus dem islamischen Syrien gegeniiOOr, insb.
unter Beriicksichtigung der Stempelverbindungen. Vg!. Bates (1981); Balog (198 I).

30 Aus der Mirdasidenzeit aus Nordsyrien. wahrscheinlich Aleppo, ist bislang nur
eine einzige Kupferrniinze des Sibl ad-Daula Abii Kamil Na~r mit Mu'izz ad-Daula Abii
'Ulwiin Tarnal ibn ~alil,J aus den Jahren 420-421/1129-1130 (SB 1232) bekannt.

31 I1isch (1993), Nr. 157 und 158.
32 Biirldische Kupferrniinzen im Namen von Tiig al-Muliik Biirl ibn Atiibak in der

ANS (1972.30.4; 26mm; 3,51g; ex Sig. C. Panish) und der Universitiit Tiibingen (2 Ex.).
33 Door die Praxis des Zuwiegens von Miinzen stellt Bates (1981) die Quellen zu

sammen. Fiir die mamliikische Zeit: Schultz (1995) 105-136. Vom Standpunkt des islami
schen Rechts aus vg!. Brunschvig (1967) 119; Lohlker (1991) 71-73 (malikitisches
Recht). Fiir die Untersuchungszeit gibt es die Meldung, daB die Bevtilkerung von l:Iarriin
im Jahr 518/1124 einen Betrag von 500 Dinar a1s Bestechungsgeld fur den Gouverneur
(wii/i) zugewogen hat; Ibn al-Furiit, Tiin1] J, 388 (195v). S. oben S. 256.
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nur die Rechtsquellen,34 sondern auch die Zusammensetzung der
Schatzfunde dieser Zeit. Schatzfunde aus Nordmesopotamien und
Nordsyrien mit einem hohen Anteil an Silbermiinzfragmenten sowie
auch einige Einzelfragmente35 sind bekannt.36

Goldschatzfunde mit Fragmenten sind selten, da komplette Miin
zen bevorzugt gehortet wurden. Am Rande des <uqailidischen Gebie
tes in Yasin Tepe bei Sahraziir wurde ein Goldschatzfund gemacht,
der nach 50111107-8 verborgen wurde. Unter den 69 Goldmiinzen wa
ren drei Fragmente.n Archaologische Grabungen brachten ebenfalls
einzelne Fragmente hervor.38 Auch der Gebrauch von Goldmiinzfrag
menten ist in der historischen Literatur wesentlich besser bezeugt.

34 Zwar wurde auch in der Friihzeit des islamischen Geldsystems zwischen der Qua
litiit einzelner Emissionen unterschieden (vgl. die unterschiedlichen Dirham-Bezeichnun
gen bei al-BalilQuri, Futfll:i, 469; DeShazo - Bates [I974]), aber diese Unterschiede waren
nach MuJ:1ammad as-Saibiini, solange es sich urn mehr zwei Drittel Silber oder auch urn
mehr als die Halfte an Silber handelte, ftir die Rechtsgiiltigkeit des Vertrages unerheblich.
Dies gilt auch, obwohl Geldwechsler Unterschiede machten. Zur Zeit von as-Saibanl wur
den bis auf die gitrijl-Dirhams aus Bu!}iirii nur guthaltige Dirhams gepragt, so daB stark
legierte Miinzen eine Ausnahme bildeten. Schwankungen im Silbergehalt waren eher eine
Folge ungeniigender Anwendung der Scheidetechnik oder Zufallsprodukte. As-Saibanl
behandelt in dieser Passage ein Randproblem seiner Zeit und versucht mit seiner LOsung
das individuelle Testen von Miinzen zu umgehen, urn den Warentausch zu erleichtem.
Spater zur Zeit von aI-Gaul! und al-Kiisiini war aber der Umlauf von stark legierten
Schwarzen Dirhams die Regel. Saibiiru, Kabir, 34Of.; Wichard (1995) 100.

35 Vgl. ein uyidisches Silbermiinzfragment des 4./10. Jahrhunderts aus der Grabung
des DAI in ar-Ru~fa in I1isch (1996) 119, Nr. 253.

36 Zu diesem Phiinomen: Ilisch (1990) behandelt Schatzfunde mit Silberfragmenten
des 3./9. Jahrhunderts aus der Gazlra. Dort fmdet sich auch weitere Literatur. Zusiitzlich
Saat~i (1986): Schatzfund von 340 Dirhams aus Surnaisii!, vergraben nach 335/946-7.
Davon wurden jedoch nur 104 inventarisiert. Die Fotos zeigen, daB ein Teil des Miinz
fundes aus Fragmenten bestand. Toueir (1983): Schatzfund aus Ra's al-Baslt vergraben
nach 337/948-9: 23 Exemplare, davon 21 Fragmente. Fiir das Jahr 397/1006 in Agypten
werden ad-dariihim al-qi!a' wal-muziiyada erwahnt, Fragmente und stark legierte Miin
zen; Maqnzl, Igii!a, 64; iibers. Allouche, 67. Zur Erwahnung von Fragmenten in den
Geniza-Dokumenten im Umlauf in Agypten; Goitein (1965) 33f.; ders. (1967) 385
(dariihim al-mutaqa.~ti u).

37 l:Iigiira (1975) iiber den Schatzfund von Yiisin Tcpe. Die drei Miinzfragmente des
Schatzfundes bestehen jeweils noch aus iiber der Halfte des urspriinglichen Schrotlinges.
Vg!. zwei Schatzfunde von Kreuzfahremachahmungen Ia!imidischer Dlnare, die beid.e
auch einen eigenen lateinischen Dlniirtypus enthielten, der bislang nur in Fragmenten
iiberliefert ist: Emmaus Qubaibeh-Schatzfund, nordwestlich von Jerusalem und ahnJich
der Schatzfund von Mar'as (Bedoukian C); Miles (1967) 189-197. Andere Schatzfunde
mit Goldmiinzfragmenten sind nicht bekannt. Dies liegt moglicherweise an den Dberlie
ferungsbedingungen im Antikenhandel, der zerstorte Miinzen in der Regel nicht ankauft
und anbietet, sondem als unverkauflich aussortiert.

38 Bei Tall ai-Bfa wurde das Fragment einer Goldmiinze aus der zweiten Halfte des
3./9. Jahrhunderts gefunden: Tall aI-Bfa 1984, Oberflache Hiigel E, NW-Hang: Bi-84 E:
53; 0,25 g; IOx4 mm. Vgl. ebenfalls das Goldmiinzfragment aus der Grabung von Perse
polis, Miles (1959) 83, Nr. 861.
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Die Verwendung von Miinzfragmenten im Geschaftsverkehr beriihrte
das Problem des religios nieht gerechtfertigten Gewinnes, der riM.
RiM entsteht bei dem Tausch von Gold gegen Gold oder von Silber
gegen Silber, wenn nicht mehr Aquivalente, das heillt gleiche Mengen
an Edelmetall mit gleiehem Wert getauscht werden, sondem wenn die
im Tausch verwendeten Mengen im Markt unterschiedlich bewertet
werden. So entsteht ein Gewinn, dem kein Aquivalent in Edelmetall
substanz gegeniibersteht. Der irakische safititische Jurist al-Mawardi
(gest. 450/1058)39 verbietet den Verkauf von ganzen Dirhams (ad
dariihim a~-~i~iiM gegen Dirhamfragmente (ad-dariihim ai-galla) und
urngekehrt.40 Den Wertunterschied zwischen Fragmenten (sg. mukas
sar) und ganzen OmMen (sg. ~a~iM bestiitigt auch ein wohl irakischer
Anonymus vom Ende des 5.111. oder Beginn des 6.112. Jahrhunderts.41

Und al-Gazali in Bagdad schrieb urn 500/1106-7:

Was den Verkauf des Fragmentes gegen den vollstandigen (~a~iM [ DI
nar] anbelangt, so ist der Gesehliftsverkehr mit ihnen beiden nieht er
laubt, auJ3er bei Gleiehheit [der Menge und des Wertes].42

Der Qa~n von Tabariya as-~aizari43 formuliert in einem Handbuch zur
Marktaufsieht (~isba) gegen Ende des 6.112. Jahrhunderts eindeutig:

Der Verkauf des vollstandigen DInar (dinar ~a~iM gegen einen DInar in
Fragmenten (dinar qura¢a) ist wegen des Untersehiedes in ihrer beider
Wert nieht erlaubt.44

Die Autoren bestiitigen, dal3 eine unterschiedliche Bewertung der phy
sischen Substanz zwischen den Fragmenten und den vollstandigen
Dirhams bestand.45 Fragmente und vollstandige Miinzen wurden nach

39 Zur Person: Brockelmann, C.: al-Mawardl. In: Ef VI, 869.
40 MawardI, l:IawI V, 143-145. Zur Begriffsbestimmung von galla, siehe Freytag

(1830-1837) III, 287; Sauvaire (1881) 507f. Zwn Begriffgalla unten Anrn. 232.
41 Bibliotheque Nationale, Ms. Arabe 1106, fol. 2v, 4v, zitiert in Sauvaire (1881) 513.

Zum Autor Sauvaire (1879) 502 Anrn. 3.
42 Gazall, l1.lya', ed. Abu l:Iaf~ II, 108 (fi baH I-mukassari bi-F--FahflU fa-Ia taguzu 1

mu 'iimalatufihima illa ma'mumaJalatin).
43 HaggI ljallfa, KasfIIl, 510 (als Qa~i Tabariya). Brockelmann, GAL S I, 832.
44 Saizari, Nihaya, 74-76; iibers. Buckley, 95; (Ia yagUzu bai U dinarin -Fa{lilUn bi

dinari qura~atin li-btilafi qfmatihima). Der Begnff qura~a bezeichnet nur Dinarfrag
mente, er ist nicht fur Dirhamfragmente belcgt, vg!. Sauvaire (1881) 513-516.

45 FUr das Kalkiil von al-Gazall und as-Saizan, das der Leser vielleicht als unge
wohnlich empfindet, finden sich auch rezente Beispiele: In Belgrad im Jahr 1993 wurden
IOO-Markscheine jeweils gegen acht IO-Markscheine getauscht, die wiederum einzeln fur
die Geschiifte des Alltags in inflationsbedrohte jugoslawische Dinare eingewechselt wur
den. Das Verkehrsinteresse der Belgrader Bevolkerung an "Fragmenten" des l00-Mark
scheines war so groB, daB sie den nominellen Wertverlust hinnahmen. Dieses Verhalten
enlsprichl der Zerstiickelung eines ganzen Dirhams, dessen Fragmenle weniger Wert wa-
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diesen Aussagen zu unterschiedlichen Preisen gehandell. Diese Preise
richteten sich einerseits nach dem Verkehrsinteresse nach Kleingeld
und waren andererseits von dem Bediirfnis bestimmt, moglichst voll
sHindige Miinzen zu thesaurieren. Die gesellschaftliche Bedeutung
dieses Problems illustriert eine Geschichte, die fun al-Gauzi iibermit
tell. 1m Sawwal 485INov.-Dez. 1092 kam Abu 1-I:Iusain Ardasir ibn
Man~iir al-Wa'4; al-'Abbadi (gest. 496/1102-3)46 aus Marw auf dem
Weg nach Mekka iiber Bagdad. Dort hielt er in der N4;amiya-Madrasa
Predigten. Er hatte auch Kontakt zu dem einflul3reichen Rechtsgelehr
ten al-GazalL Jedesmal, wenn al-Wa'i~ al-'Abbadi predigte, verur
sachte er einen grol3en Menschenauflauf:

Man erzahlte mir [Ibn al-Gauzl], daB er [al-Wa'i~ al-'Abbadf] von riM
und vom Verkauf von Dlniirfragmenten (quriidiit) gegen vollstandige
sprach. Vnd ihm wurde das Abbalten von Lebrveranstaltungen untersagt
und befohlen, die Stadt zu verlassen, und er verliel3 sie.47

Die Reaktion des Staates auf diese Predigt von al-Wa'i~ al-'Abbadi,
der grol3en Zulauf hatte, zeigt sowohl die Bedeutung fur den Ge
schiiftsverkehr, die man den Fragmenten beimal3, als auch die starken
religiosen Vorbehalte gegen die das Geld betreffenden Geschiiftsprak
tiken. Ohne daB eine relative Abfolge der Ereignisse bestimmt werden
kann, bezieht sich wahrscheinlich eine weitere Nachricht aus dem
Bagdad des Jahres 485/1092-3 auf diese Kritik am Geldwesen und
dem Umlauf von Fragmenten: "Man verkiindete: Kein Geschiiftsver
kehr aul3er mit [vollstiindigen] Dlnaren".48 1m Irak blieben Miinzfrag
mente jedoch nach Ausweis der literarischen Quellen charakteristisch
fur den Geldumlauf bis in die erste Hiilfte des 7.113. Jahrhunderts.49

ren als ein vollstiindiger. Zum jugoslawischen Beispiel N. Mappes-Niediek: Dinar im
Teufelskreis. In: Die Zeit 45 (5. II. 1993) 36 ood ders.: Ein Brot fur cine Milliarde. In:
Zeitmagazin 45 (5. II. 1993) 8f. Vgl. zum Kleingeldproblem allgemein oben Anm. I

46 Sib~ ibn al-Cauzl, Mir'at, ed. Haidarabad vrn, 5-7; ed. Gamidl, 396-403.
47 Ibn al-Cauzl, Moota~m, cd. 'A~ xvn, 3f. (Wa-bakii Ii anna hiiqii r-raguia

taka/lama fi ribii wa-bai ~ I-quriiflati bi~-~aMli fa-muni ~ I-guiu.su wa-umira bil-burng;
mina I-baladi fa-baraga)". AhnJich Sib~ ibn al-Cauzl, Mir'at, ed. Haidarabad VIII, 6; ~.
Garnidl, 400f. Ibn al-A!ir, Kamil X, 153: "Und der Grund fur sein Verbat der Predigt war,
daB er verbat, daB die Leute im Zahloogsverkehr Dinarfragmente gegen vollstiindige
[Dlnare] verkauften. Er sagle: dies ist ribii. Und so wurde ihm die Predigt ootersagt ood
er aus der Stadt hinausbefordert. (wa-kiina sababu man ~hi mina I-wa ~ annuhu nahii an
yata 'iimila n-niisu bi-baiY l-quriicJiiti bi~-~abibi wa-qiila huwa ribiifa-muni ~ mina iowa ~i

wa-ubriga mina I-balad)". Vgl. Glassen (1981) 166.
48 Ibn al-Cauzl, Moota~m, ed. 'A~ XVI, 298 (wa-nUdi annii Iii ta'iimuia ilIii bid

daniinir). Vgl. ooten Anm. 388, 126.
49 Wiihrend der Teuerung im Jahr 518-9/1124-5 stieg der Preis eines bestimmten Ma

Bes an Mehl auf sechs Dlnare ood 10 Qira~. Es wurde also mit Goldbruchteilen gerechnet;
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Und auch fiir das frankische Palastina der zweiten Halfte des 6./12.
lahrhunderts gibt es in der Miinzpragung Hinweise auf den Umlauf
von Miinzfragmenten.50

III. Der Munzumlau/ im 5.111. Jahrhunderts

III. I. Der Schwarze Dirham, die" Silberkrise-" und die
"SiedlungslUcke "

1m Verlauf des 4./10. lahrhunderts zerfiel das tabbasidische Reich in
verschiedene autonome Herrschaftsgebiete und damit auch in ver
schiedene Wahrungszonen,51 die jeweils durch eine unterschiedliche
Verringerung des Feingehalts bei Gold- und Silbenniinzen gekenn
zeichnet waren. Der Dirham mit hohem Silbergehalt wurde dirham
wariq, Silberdirham, genannt. 52 In Nordsyrien wurde zurn Ende der
J::lamdanidenzeit, spatestend ab etwa den 390er/lOOOer lahren, der
Feingehalt an Silber in den Miinzen sichtbar gesenkt und langsam
auch der Durchmesser der Miinzen verringert. 53 Auch im Fa!imiden
reich und dem Biiyidenreich sank der Silbergehalt der Miinzen. 1m
Biiyidenreich und den von ihm abhangigen Fiirstentiimem blieb im
Gegensatz zur fa!irnidischen EinfluJ3sphare der Durchmesser der Dir
hams erhalten und er nahm sogar im Gewicht zu.

Aufgrund des deutlich an der Oberfliiche sichtbaren hohen Anteils
an Kupfer dunkeln legierte Silbermiinzen stark. Dies trug ihnen in den

Ibn al-A!Jr, Kamil X, 435. Versuch der Abschaffung der qurii(iat ag-gahab durch den
Kalifen im Jahr 632/1234-5 unter Verweis auf den ribii; SUyU!l, TariQ, 528f.

50 Metcalf (1 995) 107-116 und Nr. 240-333. 1m Konigreich Jerusalem wurden Gold
miinzen im Namen Balduins und Amalrichs gleich als Fragmente ausgepriigt.

51 Diese Wahrungszonen bildeten sich nicht nur faktisch heraus, sondem auch durch
die staatlichen Bestimrnungen, die den Umlauf bestimrnter Wiihrungssorten in einer Stadt
verboten. Das friiheste rnir bekannte Beispiel in Bagdad des Jahres 396/1006 (Anm. 130).

52 Vgl. Sib! ibn al-Gauzl, Mir'at, Ms. Arabe 5866, Col. 5Ov. Zur Bedeutung von wariq
als Silber vgl. AI-Selwi (1987) 219f.; Bates, Michael: Warik. In: EI2 XI, 147f. In Agypten
verschob sich spiiter der Bedeutungsinhalt dieses Begriffes zu "silberhaltiger Schwarzer
Dirham" im Gegensatz zum guthaltigen Dirham der mit nuqra bezeichnet wurde.

53 Die Aussage beruht auf dem iiuBeren Eindruck dieser Miinzen. Deutlich sichtbar
wird diese Verschlechterung in Aleppo unter Abu I-Fac;la'il Sa'id ad-Daula Sa'id ibn Sanf
(reg. 381-392/991-1002), unter dem die fa!imidische Oberhoheit anerkannt wurde (vgl.
SB, o. Nr., Dirham, J:lalab, [386-392 h.], 6,45 g und SB o. Nr., Dirham, [J:lalab»), 39[1-2]
h.) sowie die Gemeinschaftspriigung von Abu I-J:lasan 'All (II.) und Abu I-Ma'all ~anf
(II.) (SB 3484, Dirham, (J:Ialab], [392-394 h.], Fragment; 3,56g; 10h; 22mm). Unter dem
Usurpator Abu Na"r Murtac;la ad-Daula Man"Ur ibn Lu'lu' (reg. 399-414/1008-1023) be
ginnl sich auch schon der Schrollingsdurchrnesser zu verringem; (SB 3485; Dirham; [J:la
lab]; [399-411 h.]; 3,60g; Ilh; 22mm), (SB 3486; Dirham; [J:lalab]; [399-411]).
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literarischen Quellen den Namen Schwarze Dirhams ein, was ver
schieden ausgedriickt wurde (sg. dirham aswad/pl. dariihim sud,
sawiid oder musawwada). In den Rechtsquellen ist die eher technische
Bezeichnung dirham magsus, legierter Dirham, geHiufig. Hinweis auf
die Verringerung des Feingehaltes ist auch der sinkende Kurs des Dir
hams gegeniiber dem DInar. 54 Die Verringerung des Feingehaltes war
jedoch weder ein kontinuierlich abwartsgerichteter ProzeB, noch gab
es einen festen standardisierten Silbergehalt fur aIle Schwarzen Dir
hams. Es rmden sich immer wieder auch Schwarze Dirhams mit sicht
bar hoherem Feingehalt, die Hinweise auf kurze temporare Reformen
darstellen konnen, von denen die literarischen Quellen nicht berichten.
Der syrische Rechtsgelehrte al-Kasani unterscheidet dariihim magsusa
nach verschiedenen Feingehalten, die unterscbiedliche Rechtsfolgen
nach sich ziehen: Dirhams, bei denen der iiberwiegende Teil Silber
oder Kupfer ist, oder bei denen sich beide Anteile entsprechen.55

Eine Regulierung des Gewichtes bei einzelnen Miinzen fand nieht
statt. Ein fester Gewichtsstandard, nach dem die Miinzen ausgepriigt
wurden, war schon zu Beginn des 4.110. lahrhunderts aufgegeben wor
den. In der Untersuchungszeit wird dies dadurch kenntlich, daB Miin
zen des gleiehen Stempelpaars grol3e Gewichtsunterschiede aufwei
sen.56 Das Gewieht der gepriigten Dirhams in der Untersuchungszeit
bewegt sich in der Regel zwischen 1 g und 3 g. AI-Kasani bestiitigt,
daB die dariihim magsusa irn Geschiiftsverkehr zugewogen wurden. 57

Preise wurden in Gewichtsdirham angegeben.

DaB der Dirham die Rolle des Kleingeldes iibemommen hatte,
sieht man auch darin, daB der Steuerertrag der Provinzen in Westasien

54 Vgl. HiliU a~-~abi', Taril), 364, Umrechnungskurse irn Jahr 390/999-1000 bei
Wege- und Schutzsteucm, der baflira und [Umiiya von 150 Dirham zwn Dinar gcgcniiber
einer friihercn Relation von 20 Dirham zwn Dinar. Dies stellt allerdings ein Extrem dar.
1m Jahr 422/1030-1 betrug der Umrechnungskurs in Aleppo: 60 Dirham zu einem Gold
Mi!qal; vgl. Ya~ya, Tarilj, ed. Cheikho II, 260; ed. Tadmuri, 422. Ibn al-'AdIm, Zubda I,
247, paraphrasiert an dieser Stelle Ya~ya und gibt folgendcs Verhiiltnis an: 500 tausend
Dirham cntsprechen 8 tauscnd Gold-Mi!qal odcr Gewichts-Dlnar, was einem Kurs von
62,5 Dirham zum Dinar entspricht. Zu diesen Berechnungen auch Ilisch (198Ia) 48.

55 Kasani, Bada'i' V, I96f. Vgl. Maqrizi, Iga!a, 65f.; iibers. Allouche, 67f., geht im
groJ3en zeitlichen Abstand zwn 5.111. Jahrhundert Rufgrund der fur ihn zeitgenossischen
Miinzproduktion in Kairo davon aus, daB aile Schwarzen Dirhams mit einem Feingehalt
von einem Drittel Silber und zwei Drittel Kupfer gepriigt wurden. Dies ist jedoch nicht
der Fall. Auch bei Balog (1961) 115-123.

56 Ilisch (198Ia); Heidemann (I 999b) 231-233.
57 Kasiini, Bada'i' V, 198, Zeile 15f. Er bezieht sich besonders auf Dirhams, dercn

Kupferanteil den Silberanteil iibersteigt.
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nur noch in GolddInaren statt in Dirhams angegeben wurde. 58 Trotz
ihres Kleingeldcharakters galten die Schwarzen Dirhams wegen ihres
Edelmetallgehaltes als rechtlieh giiltiges, allgemeines Tausehmittel. In
die Diskussion iiber ihre reehtiiehe Giiltigkeit in Vertragen, in den Be
stimmungen der zakat-Steuer und des Verbotes des ribii werden sol
che geringhaltigen Dirhams als dartihim magsusa einbezogen.59 Es
wiirde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, die Diskussion der Rechts
gelehrten iiber die Reehtswirkungen der versehieden stark legierten
Sehwarzen Dirhams hier vollstiindig aufzunehmen. Jedoeh wird im
nachsten Abschnitt 111.2 auf den Zusammenhang zwischen dem ribii
Verbot, der hohen Legierung und dem Charakter des Schwarzen Dir
hams als 10kaJem KJeingeld eingegangen.

In der friiheren Diskussion und gelegentiich noch heute, wird die
Verschleehterung des Dirhams mit einer generalisierenden sogenann
ten "Silberkrise" oder "silver famine" erkliirt, die die islamisehen
Wirtschaftszonen von Spanien bis Zentralasien befallen haben soil.
Dieses Phanomen der Feingehaltsversehleehterung Hillt sich jedoch
ausreiehend fur jede Region mit ihren jeweiligen rechtliehen, wirt
schaftliehen und politisehen Faktoren erklaren. Doeh nieht nur der
Feingehalt wurde verringert, aueh die Produktionsmenge war gegen
iiber der Zeit Hiiriin ar-Raslds drastisch gesenkt worden.GO Das heiDt,

58 Fischel (1933), insb. 342.
59 Vg!. grundlegend fUr die Diskussion Saibani, Kabir, 340f. (btib min ad-dariihim

allan lwla!ahii ~u.fr); Samarqandi, TuJ:Ua, ed. Beirut I, 264f.; Kasani, Bada'i' II, 17f.; V,
195-198; Brunschvig (1967) 135-137; Wichard (1995) 94-102. Es bleibt eine For
schungsaufgabe. die zeitgenossischen Rechtstexte hinsichtlich der angesprochenen Geld
sorten und unterschiedlichen Legierungen im einzelnen zu analysieren. Vg!. fur das fiiihe
5.111. Jahrhundert den safi'itischen Juristen Mawardi, I:fawi Ill, 261. Es ist zu beachten,
dail die (l:Janafitischen) Juristen sich hiiufig auf ihre Lehrer, wie zum Beispiel Mul:Jammad
as-Saibani beziehen, zu deren Zeit der GeldumJauf sich andcrs gestaltctc. Das Grundpro
blem, unter dem der dirham magsill, volkstiimJich dirham aswad genannt, diskutiert
wurde, ist das Problem des ribti und der Gilltigkeit bei zak"at-Zahlungen. Das Standardbei
spiel dcr Juristen stammt aus der Friihzeit des Islam und bezog sich auf die in Zentral
asicn umJaufenden stark legierten gitrift-Dirhams der Ftirsten von Bubara nach dem Vor
bild der sasanidischen Miinzen Babrarns V. (reg. 420-438 n.Chr.). Sie wurden bis etwa
200/815-6 fUr den lokalen Umlauf nachgeahmt. Es handelt sich bei den dariihim magszlla
nicht, wie vielfach iibersetzt, urn gefalschte Dirhams. As-Samarqandi stellt in der erwiihn
ten Textpassage fest: mubtala!atan bi-g;ss, vermischt mit minderwertigem Metall. Zu den
gitrifi-Dirhams vg!. Aga-Oglu (1945); Davidovic (1997); Naymark (1999).

GO Die tatsiichlichen Priigemengen sind nicht bekannt. Die Anzahl der verwendeten
Stempel kann als relatives Mail fUr die Menge geiten. 1st die Anzahl der Stempel in einem
Jahr haher als in einem anderen, so kann man annehmen, daI3 die tatsiichliche Priigezahl
auch haher lag. Jedoch sind technische EinfluBfaktoren wie unterschiedlicher Verschleill
usw. zu beriicksichtigen. Untersuchungen zeigen aber, dail sich die Anzahl der Stempel
relativ zur Priigemenge verhiilt; Noonan (1986) 113-117. So ist es bei fast allen Miinz-
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es wurde eine im Vergleich zur friihislamischen Zeit wesentlich ge
ringere Anzahl von Tauschmitteln hergestellt. Sie wurden knapp.61
Daher handelt es sich im 4.-5.110.-11. Jahrhundert weniger urn eine
Knappheit an Silber, sondem - nach Alfred Lieber - wn eine Knapp
heit an Tauschmitteln.62 Woraus man wngekehrt auch auf einen star-

emissionen des Schwarzen Dirhams, selbst bei geringer iiberlieferter Stiickzahl, in der
Regel moglich, Stempelkopplungen festzustellen, vgl. das Korpus der nurnairidischen
Miinzpragung in KapiteI zwei sowie fur die mirdasidische Miinzpriigung Bisch (1982a),
der einige Berechnungen zur Miinzproduktion anstellt. Vergleichbar gut belegte Ketten
an Stempelkopplungen konnen fur die Zeit vom spaten Sasanidenreich bis zur Epoche
von al-Ma'miin aufgrund der uniibersehbaren Anzahl erhaltener Miinzen und der trotz
dem darin nur selten feststellbaren StempeIkopplungen nicht erstellt werden. Zur Miinz
produktion im 'Abbasidenreich Noonan (1986).

61 Ein Hinweis auf die Knappheit an Tauschmitteln kann die Forderung einer Gruppe
J:1anbalitischer Gelehrter an den Kahfen in der Moschee des Palastes (giimi' al-q~r) in
Bagdad im Gurnada II 464/April-Miirz 1072 scin, Dirhams fur den Umlauf herzustellen:
"Sie forderten die Priigung von Dirhams, mit denen die Leute ihren Geschaftsverkehr
betreiben (wa-.talabu ~arba dariihima yata'iimulu biM n-niisu)"; Sib! ibn al-Gauzi,
Mir'at, Ms. Arabe 1506, fol. 136r.

62' 1m lahr 1930 fiihrte R. Vasmer in Schrotters, Worterbuch der Miinzkunde (I 930)
146, das Phanomen unter dem Stichwort "Silberkrisc" in die wissenschaftliche Literatur
ein. Er zeigte auf, daB am Beginn des 5.111. lahrhunderts von Spanien bis nach Zentral
asien, vom Kaukasus bis rom ArabischenIPersischen Golf eine Tendenz zur Verwendung
und Priigung stark legierter Miinzen erkennbar ist. Man horte auf, Silbermiinzen mit ho
hem Feingehalt zu priigen. Seine zweite Beobachtung, die vieI zu der Legende von der
Silberkrise beitrug, war die Tatsache, daB fast gleichzeitig, nach der Mitte des 5.111.
lahrhunderts, die samanidischen Dirhams in russischen und balrischen Miinzfunden nicht
mehr vorkommen, wohingegen zuvor die Schatzfunde hauptsachlich aus jenen islami
schen Miinzen bestanden. R. P. Blake (1937) war der erste, der diese beiden Beobach
tungen zu einem Modell iiber den intemationalen Silberhandel vereinigte. Seitdem wird
mehr oder weniger ausftihrlich das Konzept der "Silberkrisc" in fast jedem Buch iiber den
Handel der Wikinger, iiber die islamische Kunst und anderen Werken wiederholt. Der
erste Wissenschaftler nach Davidovic und anderen russischen Gelehrten, der die Diskus
sion zusammenfaBte, war A. M. Watson (1967). Obwohl er das Verdienst Blakes urn die
theoretische Analyse anerkannte, sah er die Notwendigkeit einer urnfassenden Revision,
jedoch blieb er im Prinzip bei dem Konzept der "Silberkrise". Es war erst A. L. Lieber
(1988 und 1990), der noch einmal die Diskussion zusammenfaBte und jede von Blakes
Thesen iiberpriifte (I 988, S. 24-26). Er wies die Theorie zuriick: "I would therefore sug
gest that no 'famine of silver' existed during the period in question [... J. However, the
central lands of the caliphate did suffer from a severe 'famine' of coins, due to the neglec!
of the government", und er folgerte: "The existence of a silver crisis is thus a myth which
was created by imputing to an earlier age much later concepts of the acquisition and use
of wealth, and by neglecting the significance of historical developments". Fiir den regio
nalen Ansatz bei der Erklarung der "Silberkrise" in Spanien im Vergleich mit Zentral
asien vgl. Noonan (I 988). Fiir das Ia!imidische Geldsystem speziell versucht Lowe
(1986) mit modemen okonomischen Konzepten ein Scheitem des Bimetallismus zu erkla
ren und iibersieht den unterschiedlichen Gebrauch von Gold und Silber im mittelalterli·
chen Zahlungsverkehr sowie die kleinriiurnigen Unterschiede im GeldumJauf; auBerdem
iibemimmt er das Konzept der "silver famine". Es gab zwar zwei WiilJrungsmetalle, je
doch meint Bimetallismus ein festes Kursverhaltnis zwischen ihnen. Dies ist jedoch ein
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ken Riickgang geldvennittelter Aktivitaten des Alltags, dem hier ver
wendeten MaB fur das Wachstum der Stiidte, schlieBen kann.

In kontrollierten archaologischen Grabungen kommen Schwarze
Dirhams kaum vor und trugen so zum Konstrukt der archaologischen
"Siedlungsliicke" beL Aus dem weitgehenden Fehlen von Miinzen als
Datierungskriterium ergeben sich systematische Fehler. Das 5./11.
Jahrhundert war reich an Razzien, Pliinderungen und Kriegsziigen.
Daher ware eine hohe, archaologisch relevante Verlustquote zu erwar
ten, die das Geldvennagen von Eigentiimem betraf, die nicht mehr in
der Lage waren, ihre Schatze zu bergen. Aufgrund der besonderen
akonomischen und rechtlichen Umstiinde fallt der Schwarze Dirham
als archaologisches Datierungskriterium weitgehend aus. Urn die auf
faHende Seltenheit von Streu- und Schatzfunden Schwarzer Dirhams
aus dieser Zeit zu erklaren, argumentiert Ilisch, daB sich ein graBerer
Betrag leichter mit einem Goldstiick oder einem Fragment davon the
saurieren lieBe, als mit Miinzen, die hauptsachlich aus Kupfer beste
hen.63 Andererseits wurden die Miinzen wegen des zwar geringen,
aber doch vorhandenen Edelmetallgehaltes nicht wie Kupfenniinzen
verloren oder weggeworfen. Ais Miinzen entgingen die Schwarzen
Dirhams so der sonst iiblichen Schatzfundbildung von Silber- und
dem beilaufigen Verlust von Kupfenniinzen. Aus der Verschlechte
rung des Silbers aHein ist jedoch kein Argument fur einen Niedergang
der Stadte abzulesen, eher zeugt dieses von einer zunehmenden Diffe
renzierung des Geldsystems und Abstraktion von der Substanz. An
dere Beobachtungen aus dem Bereich der Numismatik und Archiiolo
gie sowie der literarisch gefaBten Geschichte sind daher zur Analyse
und Auswertung des Kleingeldumlaufes notwendig.

III.2. Der Schwarze Dirham im Umlauf

Der Schwarze Dirham war das Geld fur die alltiiglichen Geschafte,
wenn er die Bedingungen der Kursgiiltigkeit innerhalb einer Region

Konzept der Geldpolitik des 19. Jahrhunderts. Vg!. auch zum Schwarzen Dirham und der
Silberkrise Bates (1989) 431-436.

63 Ilisch (1981a) 41, 48f. Zwei Beispiele seien genannt: Der mirdasidische Schatz
fund von 78 Schwarzen Dirhams hatte einen Wert, der unter einern Golddinar lag. Zur
Berechnung siehe Ilisch, a.a.O., 48f. In Tall al-Bta bei ar-Raqqa wurde ein Goldmiinz
fragment des spiiten 3.19. Jahrhundert mit einem Gewicht von nur 0,25 g gefunden (Tall
al-Bi'a, Bi-84 E: 53; 0,25 g; IOx4 mm). Es reprasentierte einen Wert, der wahrscheinlich
geringer als der des numairidischen Schatzfundes von acht Schwarzen Dirhams aus der
Grol3en Moschee in ar-Raqqa war. Der Wert dieses Schatzfundes entsprach etwas weni
ger als einem halben Gramm Gold. Zu diesen Berechnungen Heidemann (1999b) 231f.
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erfiillte. Quellen fur diese Aussagen sind literarische Hinweise, die
Zusanunensetzung von Schatzfunden und die Mtinzen selbst. In die
sem Abschnitt werden erst die Quellen vorgestellt, urn sie dann naher
zu analysieren.

Die Schatzbildung, wenn sie nicht in Goldmiinzen ausgefiihrt
wurde, erfolgte in Silber durch die Hortung von Gold- und Silbergerat.
AI-Maqrizl bestiitigt dies, wenn er tiber Schwarze Dirhams aus Agyp
ten in der tatirnidischen Zeit schreibt:

Was das Silber anbelangt, so wurde es in A.gypten fur Schmuck und
Prunkgefal3e verwendet. Davon wurde ein Teil fi.ir den Geldumlauf/Ge
schiiftsverkehr ausgemiinzt, der ihrer [das heil3t der Schwarzen Dirhams]
tiiglich fur die Aufwendungen der Haushalte bedurfte.64

1m nachgelassenen Schatz von Ri<;iwan aus dem Jahr 507/1113 fanden
sich nach Ibn al-Furat neben GolddInaren ausdriicklich auch 53 Sack
(baisa)65 voll Schwarzer Dirhams (dariihim sawiid).66 Zusatzlich be
richtet er auch von 7.000 (?) massiven SilbergefaBen (garra ficj(jiya)
im Gewicht vonje 5 ra!/ (etwa 11,5 kg).67 Fur diese Form der Hortung
gibt es weitere Belege: 1m Jahr 40511 0 14-5 schenkte der AmIr von
Aleppo dem Amlr der BanG Kilab, ~a1il:t ibn Mirdas, 50.000 DInar in
Goldmiinzen ( 'ainan)68 und 120.000 Aleppiner rat! Silber in Form von
GefaBen (rat! bil-~alabi ficjcjatan iiniyatan)69 und irn folgenden Jahr
fanden sich irn Schatz jenes Aleppiner AmIrs Gefaf3e aus Gold und
Silber (iiniyat gahab wa-ficjcja).7° 1m Jahr 42911037-8, nach der Erobe-

64 Maqrizi, Iga!a, 64; ubers. Allouche, 66f. (wa-ammii /jiflflatu fa-kiinat bi-Mi~ra

tuttabagu bU/fyan wa-awiiniya, wa-qad yuflrabu minhii s-sai 'u /i/-mu 'iima/iiti /lali yubtiigu
ilaihiift l-yaumi li-nafaqiiti /-buyUt).

65 Das Graphem der sehr undeutlichen Handschrift von Ibn al-Fumt kaM IjYSHIT
sein, aber auch andere Lesungen des Graphems sind nicht ausgescWossen.

66 Die seltene Form ,,sawiic!' zur Bezeichnung des Schwarzen Dirhams findet sich
auch in dem Text von Ibn aJ-Fuwa!i, I:fawadi!, ed. Sabibi - Cawad, 348; ed. Beirut, 168,
fur das Jahr 660/1261-2.

67 Ibn al-Fumt, TiiriI) I, 148 (75r) (wa-sab 'atu ii/iift garratin ftflfliyatin waznu kul/i
garratin [lQmsatu ar!alan). Hinz (1955) 26. Urn 500/1100 lindet sich in den iigyptischen
Geniza-Dokumenten auch der Ausdruck "Silberstein" (bagar ftflfla) fur grol3ere Mengen.
an ungemiinzten Silber; Goitein (1965) 39. Zum Ausdruck bagar vgl. auch Gauli, fi.1ya',
ed. Abu I:faf~ IV, 142; ubers. Gramlich, 198.

68 ~in in Verbindung mit einer Zahlung in Gold meint hier nicht den in Rechtstexten
geliiufigen Terminus "Speziesgut", sondern bezeichnet einen Ausdruck fur die ZaWung in
Goldrniinzen. Vgl. Bates, Michael: Wanko In: Ef XI, 147f.

69 Y~ya,Tiirib, ed. Cheikho n, 212f.; ed. Tadmuri, 321. Vgl. Ibn aJ-'Adlm, Zubda II,
206.

70 Sib! ibn al-Cauzi, Mirat, ed. Rassi, 123; ubers. Rassi, 246 (dort unter dem Jahr 404
h.). Zum Kontext vg!. YaJ:1ya, TiiIil], ed. Tadrnuri, 323 (406 h.); Ibn al-'Adlm, Zubda I,
209f. (406 h.). Zakkar (1971) 56.
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rung von Aleppo durch den 1a!imidischen General Anustagrn ad-Diz
bart, befanden sich im Schatz der Zitadelle 80 tausend Golddtnare und
Silbergeriit (alat fi~~a).71 Gold- und Silbergeriit sind auch aus biiyidi
scher und seldschukischer Zeit im Irak als Geldreserve gut bekannt.72

Bedingung fur die Umlaufnihigkeit des Schwarzen Dirhams war
die regionale Kursgi.iltigkeit. Der Bagdader Rechtsgelehrte und Reli
gionsphilosoph al-Gazaii iiul3ert sich deutlicher als andere iiber das
Problem des Schwarzen Dirhams und der stark legierten Drnare im
Geldumlaufzu Beginn der Seldschukenzeit:73

Und drittens in Bezug auf die Zusammensetzungen von Gold und Silber:
Es ist so wie [bei] den Dfniiren, in denen Gold und Silber vennengt sind:
Wenn die Quantitat des Goldes [in ihnen] unbekannt ist, so ist der Ge
sehiiftsverkehr auf ihrer Basis [das heil3t des Goldes] von der Reehtsursa
ehe her nieht riehtig [aufgrund der Gefahr der riM], aul3er wenn jenes in
der Region umlaufendes Geld ist, so erlauben wir den Gesehaftsverkehr
auf ihrer Basis, falls es nieht vergolten wird mit Geld [und es deshalb zu
einem verbotenen Tausehgewinn, dem riM. kommen kann]. Und ge
nauso bei den Dirhams, die mit Kupfer legiert sind: Wenn sie nieht kurs
gangig in der Region sind, so ist der Gesehaftsverkehr mit ihnen nieht
riehtig, weil das Gesehaftsziel das Silber ist, und dieses ist unbekannt.
Und wenn es kursgiiltiges Geld in einer Region ist, so haben wir den Ge
sebiiftsverkehr mit ihnen [den Dirhams] erlaubt, weil der Bedarf[besteht]
und man [beim Tausch von Waren gegen kursgiiltiges Geld] vom Silber
abgeht, das man [iiblieberweise] herauszuziehen bezweekt; aber man soll

71 Ibn al-'Adim, Zubda I, 256f. Vgl. am Freitag, dem 29. Sa'ban 526/15.7.1132 Will

den bei einem hohen Bagdader Beamten etwa 75 Silber- (qi.t'atfi~~a) und 30 Goldbarren
(qi.t'at ~ahab), die Schiffen almlich waren (siwa marakib), konfisziert; Ibn al-Gauzl,
Munta~, ed. 'A!ii XVII, 272; al-Duri (1975) 226.

72 Beispiele: GoJdkanne des biiyidischen Herrschers im lrak "Izz ad-Daula Ba!]tiyar
ibn Mu'izz ad-Daula (reg. 356-367/967-978) in der Freer Gallery of Art, Washington
D.C. in: Ward (1991) 52f. Abb. 35. Ein Schatzfund von dreizehn SilbergefaJ3en, von de
nen sieben mit einer mit NieJlo eingelegten Inschrift verziert waren, aus dem lran mit
dem Namen des bislang nicht identifizierten Amir al-'Abbas Walkin ibn Hiiriin, in Harari
(1939) 2500; Pope - Ackerman (1938-1939) VI, Tafel 1345f.; Ward (1991) 54f. Abb. 36.
Silberplatte aJs Geschenk fUr den seldschukischen Sultan Alp Arsliin im Boston Museum
of Fine Arts; in Harari (1939) 2500; Pope - Ackerman (1938-1939) VI, Tafel 1347f. Aus
dem Jahr 400/1009-10 stammt eine datierte Silberschale des 'Uqailiden von 'Ukbarii;
Ghouchani (1991). Die Funktion von Edelrnetallgeriit als Geldreserve wird deutlich im
Jahr 379/989-990, als der Biiyide Baha' ad-Daula feststellte, dan die Schatzkammem (al
baza in) leer waren und er daraufhin die EdelmetallgefaBe (al-awani) zerbrechen lien, um
damit die Annee zu bestechen; Ibn al-GauzI, Munta~m, ed. 'A!a XIV, 338.

73 Al-Gazali ist in der Formulierung dieser Aussagen eigenstiindig, gibt aber den
Konsens der Kritik der Rechtsgelehrten wieder, die sich auch in alteren Werken in der
einen oder anderen Form wiedenmdet. Die eigenstiindige Formulierung dieser durchaus
gangigen und auch in alteren Rechtswerken zu findenden Aussagen ist Beleg fUr die Ak
tualitiit der angesprochenen Problematik und spricht dagegen, daB er altere Meinungen
durch die Technik der Paraphrase und des Kommentars einfach tradiert.



376 KAPITEL FUNF

es nicht gegen Silber tauschen nach der Rechtsursache [was zu einem
verbotenen Tauschgewinn, dem ribii, fiihren wiirde].74

AI-Gazan hebt die Begriffe kursgiiltig (ra 19) und regionales Umlauf
gebiet (fi l-balad) hervor. Nur die gerade in der Region kursgiiltigen
Dirhams und DInare werden im Geschaftsverkehr rechtJich sanktio
niert. Der Edelmetallgehalt der anderen, alteren Emissionen und der
Emissionen aus Nachbargebieten wurden im normalen Geschaftsver
kehr als unbekannt (maghul) gewertet. Daher sind mit ihnen fman
zierte Tauschvorgange verboten. Bei kursgiiltigen Schwarzen Dirhams
ist nicht mehr das Silber das primare Tauschziel, sondem, so ist al
GazaII zu erganzen, die Vermittlung des Tausches. AJ-GazaII bestatigt
damit die Vermutung, daB Schwarze Dirhams einen.wesentlich hohe
ren Tauschwert hatten, als es das Metall selbst besaB. Aufgrund dieses
Sachverhaltes steht die oben zitierte Passage unter der Kapiteliiber
schrift 'aqd ar-riba, der riba-behaftete Vertrag, in dem er vor den
vielfaltigen Gefahren der riba, des iIlegitimen Tauschgewinnes, der
sich aus ibm ergeben kann, wamt. 75 Wahrend man zuvor Dirhams und
Dirhamfragmente, die im wesentlichen aus guthaltigem Silber bestan
den, fast ohne Beachtung der jeweiligen Emission zuwog, wurde in
der Untersuchungszeit die Umlauffahigkeit von Dirhams nach den von
al-Gazan genannten Kriterien eingeschrankt. Nur selten nennen die
literarischen Quellen des 4.-5./10.-11. lahrhunderts nahere Bezeich
nungen fur die verschiedenen Dirhamsorten76, manchmal betonen sie,

74 Gazali, I1)ya', ed. Abu !:Iaf~ II, 108f. (Wa!-!alitu ft l-murakkabati mina if-ifahabi
wal-fitNati kad-dananiri l-mablii.tati mina if-ifahabi wal-fi#ati: in kana miqdarn if-ifaha
bi maghiilan lam ~ib!U l-mu 'iimalatu 'alaihi ~lan illa iifa kana ifalika naqdan gariyan ft
l-baladi fa-inna nurabbi~uIi I-mu 'iimalati 'alaihi iifa lam yuqabal bin-naqdi. Wa-kaifa d
darahimu l-magsusatu bin-nu[riisi in lam takun ra fgatan ft l-baladi lam ~ib!U 1
mu'iimalatu 'alaihii, Ii-anna l-maq~iida minha n-nuqratu wa-hiya mughulatun. Wa-in
kana naqdan ra igan ft l-baladi, rabb~na ft l-mu 'iimalati li-agli l-fUigati wa-burUgi n
nuqrati 'an an yuq~ada stibraguha wa-Iakin la yuqabalu bin-nuqrati ~lan).

75 Vgl. dazu aueh Gazali, I1)ya', ed. Abu !:Iaf~ IV, 142-144, wo es urn die Wohltat
Gottes in der Ersehaffung des Geldes gcht. Fiir das fiiihe 5./11. Jahrhundcrt im Irak nennt
der lSafi'it al-MawardI, !:Iawi III, 260f., in der Diskussion der magsusa noeh nieht da&
Konzept von Kursgiiltigkeit in der Region, sondem er lost das Problem ihres Umlaufes
durch die Spezifizierung der Dirhams im Kaufakt. Er erlaubt es aber nieht, sie in die per
sonliche Schuldverpflichtung (ifimma) oder als Schuldgegenstand in liingerfristige Ver
trage, wie dem salam, einzufiihren. Zu al-Mawardis Zeit liefen im Irak noch schr viet
mehr guthaltige Dirhams urn.

76 Zurn dirham bani im Jahr 396/1006 siehe Anm. 130. 1m NacWaB des 525/1131
verstorbenen iigyptischen Wesirs al-Af<:lal ibn Arnir al-<Juyiis randen sich unter anderem
50 ardabb Dirhams vom Gelde A.gyptens (darahim min naqd Mi~r); Ibn ~fir, Abbar al
Ia!irniyin, 91; Ibn al-Furat, Tii.rib I, 330 (166v). Ardabb oder irdabb ist ein Hoh1ma13 von
rund 90 Litem; Hinz (1955) 39.
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daB es sieh urn guthaltige Dirhams (nuqra)77 handelt. Indizien fUr den
nur lokal besehrankten Umlauf sind bei den Miinzen und den Miinz
funden selbst zu fmden: am Erseheinungsbild, das heillt der Gestal
tung der Miinzen, und der Zusammensetzung der Sehatzfunde.

Zurn einen hat die nach Kursgiiltigkeit und Region besehrankte
UmlaufHihigkeit direkte Folgen fur die Gestaltung der Dirhams. Die
Sehwarzen Dirhams wurden nieht mehr kontinuierlieh Jahr fUr Jahr
gepragt, sondern nur in deutlieh in der Gestaltung voneinander unter
seheidbaren Emissionen, die jeweils nur in einigen bestimmten Jahren
veranlaBt wurden. Dies ist spatestens seit dem Ende der J:Iamdaniden
zeit zu beobaehten. Bis zum Ende des 4.110. Jahrhunderts gliehen sieh
die Dirhams im wesentliehen in ihrer Gestaltung, nur die Verwal
tungsangaben, Ort und Jahr der Pragung und die jeweiligen Namen
der Herrseher und Beamten wurden geandert. Nun veranderte sieh das
starre Gestaltungssehema. Das Erseheinungsbild der rii 19-Dirhams
muBte sieh im Kurs deutlieh von den alten Dirhams und denen der
Naehbarregionen unterseheiden. Der Prozel3 setzte erst langsam ein
und betraf zunaehst die graphisehe Verteilung der Elemente des tradi
tionellen Miinzbildes. Dies ist zum Beispiel deutlieh bei der sehritt
weisen Veranderung der Gestaltung der in Kapitel zwei dargestellten
numairidisehen Miinzpragung zu sehen. Aber aueh die Miinzreihen
anderer Miinzsilitten weisen ein irnmer augenfalligeres Abgehen yom
traditionellen Typ auf. Spater kamen neue Elemente der Miinzgestal
tung hinzu: In der Zeit der Seldsehuken wurden selbst Darstellungen
von tamgiis, tribale Eigentums- und Herrsehaftszeiehen, in das Miinz
bild des Dirhams aufgenommen. Aueh unterseheidet sieh von Region
zu Region die haptische Erscheinung der Schwarzen Dirhams. So sind
die Sehwarzen Dirhams aus dem biiyidisehen, (uqailidischen und
marwanidischen Bereich in der Regel grol3er und schwerer als solche
aus der flitimidisch-mirdasidischen und numairidischen Region.78

Zum anderen bestatigen auch die Schatzfunde aus der Zeit des
Schwarzen Dirhams die These der beschrankten Umlauffahigkeit. Die
Schatzfunde weisen eine homogene Zusammensetzung auf. Silber
miinzen werden im Gegensatz zu Kupfenniinzen in der Regel in
Schatzfundkomplexen aufgefunden. Nur vier Schatzfunde Schwarzer
Dirhams aus Nordsyrien und Nordmesopotamien dieser Zeit sind be-

77 Vg!. Ibn al-Gauzi, Munta~m, ed. 'A~ XV, 226 (Irak im Jahr 423/1032).
78 Zur 'uqailidischen und marwanidischen Miinzpriigung gib! es bislang noch keine

Arbeit, die allein einen Uberblick verschaffi. vB!. BMCO III; Kay (1886); Heidemann
( 1997-8).
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kannt.79 Die Anzahl an Miinzen in den Schatzfunden Schwarzer Dir
hams ist gering und der Gesamtwert liegt jeweils unter dem Wert ei
nes DInars. Der erste Schatz an Schwarzen Dirhams mit einem termi
nus post quem von 427/1036 stammt aus dem Aleppiner Handel des
20. Jahrhunderts. Er beinhaltete 78 Dirhams fiinf aufeinanderfolgen
der Emissionen aus Aleppo. Seine Herkunft wird mit der Gegend von
ar-Raqqa angegeben. 80 Der zweite Schatzfund von acht Schwarzen
Dirhams wurde in der Versammlungsmoschee in ar-Raqqa ausgegra
ben; terminus post quem ist das Jahr 450/1058-9.81 Er beinhaltete je
nach Kriterium eine oder zwei Emissionen von ManIt ibn SabIb. Der
dritte Schatzfundkomplex stammt wahrscheinlich aus dem Raum des
heutigen Urfa/ar-RuM' und umfal3t mehr als 20 Schwarze Dirhams
des Kreuzfahrers und Grafen von Edessa Balduin von Boulogne mit
dem terminus post quem von 494/1101.82 Der vierte Schatzfund
Schwarzer Dirhams stammt aus Nordsyrien mit einem terminus post
quem von 543/1148-9 und enthielt 14 Aleppiner Schwarze Dirhams,
die im Namen Niir ad-DIn MaI:unuds gepragt wurden.83

Einzelfunde von Schwarzen Dirhams sind selten. Aus Nordmeso
potamien sind mir nur sechs Exemplare aus dokumentierten Grabun
gen bekannt, davon zwei aus Assur in den Diyar RabIta aus der zwei
ten HiHfte des 6./12. Jahrhunderts. Von den sechs wiederum sind min
destens drei Streufunde, die sich keiner stratigraphischen Schicht zu
weisen lassen. 84

Die Schwarzen Dirhams verdrangten nach Ausweis der Schatz
funde und der Einzelfunde spiitestens seit dem zweiten Viertel des
5./11. lahrhunderts die alteren Silberfragmente aus besserem Silber im

79 Goldschatzfunde aus dieser Zeit sind aus dem Balil}-Tal und Nordsyrien nieht 00
kannt. Sehatzfunde an Dirhams und DinMen aus der Zeit der Fii!imiden sind dagegen aus
dem 6konomisch weiter entwiekelten Siidsyrien und Palastina, insbesondere dem ar
ehaologisch gut ersehlossenen israelisehen Gebiet, hesser hekannt. Tabariya: 18 fii!irni
dische Dirhams, Miinzen von al-Mu'izz, al-l:Iakim und a+-~, soweit erkennbar aus der
Miinzstiitte Mi~r (Kairo), SehluJ3datum 427/1035-6; Wasserstein (I 998b). Tabariya: 9
Dlniire, zwischen 367/977-8 und 455/1063 gepriigt, Miinzstiitten Mi~r, al-Man~iiriya, al
Mahdiya, Filas!in, Dimasq und ~ur; Wasserstein (1998a).

80 IIisch (1981a), Fundortangabe des Hiindlers.
81 Heidemann (I 999b).
82 Siehe ohen Kapitel drei, Miinztyp Nr. 20.
83 I1iseh (2000) 21f., Nr. 10. AJle 14 Miinzen geh6ren zwn gleichen Miinztyp. Sie

nennen NUr ad-Din Ma!.unud als VasaJl der Seldsehukensultane Sangar und Mas'iid. Zwar
ist auf den Exemplaren des Schatzfundes keine Jahreszahllesbar, doeh typgleiehe Exem
plare der Tiibinger Samm1ung weisen das Jahr 543/1148-9 auf.

84 Ar-Raqqa: Heidemann (2002b), Nr. 244 (Erwerbung von einem GrabungsarOOiter
aus der Region ar-Raqqa); l:Iarriin: Heidemann (2002e), NT. 37, 38, 39; Assur in: Heide
mann - Miglus (1996), Nr. 31, 49.
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Zahlungsverkehr Nordsyriens und Nordmesopotamiens. Weder kom
men in den Schatzfunden von Schwarzen Dirhams Fragmente alter
guthaltiger Dirhams vor, noch fmden sich Fragmente Schwarzer Dir
hams als Einzelmunzen oder in Schatzfunden.

Trotz der heutigen Seltenheit mussen Schwarze Dirhams in der er
sten Halfte des 5.111. lahrhunderts den Umlauf in den groBen Stadten
des Untersuchungsgebietes dominiert haben. Dies lal3t sich mit der
Anzahl der verwendeten Stempel belegen, die fur die verschiedenen
Miinztypen gefertigt wurden.85 Nach Ausweis der heute bekannten
Emissionen und Exemplare scheint sich in der zweiten Halfte des 5.1
II. lahrhunderts in Aleppo das Volumen der Auspragung vermindert
zu haben. Gleichzeitig verringerte sich der an der Oberflache sichtbare
Feingehalt der verschiedenen syrisch-fii!imidischen Sorten des
Schwarzen Dirhams.86 Die Schwarzen Dirhams dieser Zeit sehen viel
fach wie Kupfermiinzen aus. 87 Jedoch wird der Schwarze Dirham in
Nordsyrien bis in die Zeit von Nur ad-Dm M~ud ausgepragt.88 Fur
fast aile mirdasidischen, fii!imidischen, tuqailidischen, seldschuki
schen, artuqidischen und zangldischen Herrscher in Aleppo sind Pra
gungen Schwarzer Dirhams bekannt.89

Ein ahnliches Bild bietet auch die Miinzpragung im BalIl].-Tal. In
GroBe und Erscheinung entsprechen die Schwarzen Dirhams aus J:lar
ran und ar-Raqqa den Aleppiner Schwarzen Dirhams, die wiederum
den fii!imidischen Pragungen in Siidsyrien nahe stehen.90 Die Fa!imi
den werden in der Regel auf den Munzen als Oberherren genannt.
Nach unserem bisherigen Kenntnisstand ist nicht nur die Anzah} der
erhaltenen Exemplare, sondem auch die Anzahl der Emissionen und
wahrscheinlich auch die der jeweils ausgepragten Stiicke im BalIl)-Tal
unter den Numairiden geringer als in Aleppo. Aile bekannten Emis
sionen von Schwarzen Dirhams aus J:larran und ar-Raqqa stammen

85 I1isch (1981a) fand fUr den Dirhamtyp aus Aleppo 18 Stempelpaare des Jahres
425 h. und fUr den DiFhamtyp vom Jahr 427 h. 17 Vorderseiten- und 13 Riickseitenstem
pel

86 Metallanalysen fli!imidischer Dirhams von al-Mustan~ir billah in Balog (1961) 122.
87 Balog (1953-1954) 336-341 ordnet Schwarze Dirhams als Kupfermiinzen ein.
88 Auf den Priigungen von Niir ad-Din MaJ:uniid ist kein Priigeort erkennbar (Univer

sitiit Tiibingen und SB [2431; O,84g; 13nun], [2432; 1,02g; 14nunl). Die Fabrik dieser
Miinzen macht jedoch den Priigeort Aleppo wahrscheinlich.

89 Die meisten dieser Exemplare sind noch unpubliziert. Die Grundlage fUr diese
AUSSRge bilden die Exemplare in der Samrnlungen der ANS, der Universitiit Tiibingen,
einer Berliner (SB) und einer Bonner Privatsamrnlung anderen Samrnlungen, deren Ex
emplare in der zugrundeliegenden Fotokartei gesanunelt wurden.

90 Zur Miinzpriigung der Mirdasiden vg!. I1isch (1981a). Zu den nachfolgenden Seld
schuken und Artuqiden vgl I1isch (1982a).
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aus der Zeit vor 450/1058-9. Fiir die zweite HaUte des 5.111. Jahrhun
derts ist bislang noch keine Pragung Schwarzer Dirhams aus den bei
den Stadten belegt.91 Moglicherweise steht dies im Zusammenhang
mit dem Import byzantinischer Kupfermiinzen (Abschnitt IV.3), die
die Funktion der Schwarzen Dirhams im Geldurnlauf iibemahrnen.

In der Region Nordsyrien und den Diyar Mu<;iar endete der Umlauf
der Schwarzen Dirhams wahrscheinlich etwa in der Zeit von Nur ad
DIn Malpnud. 92 Etwa gleichzeitig endete Pragung und Umlauf wahr
scheinlich auch in in den Diyar Bakr.93 In den Diyar RabI<a, in Mosul,
blieben Schwarze Dirhams bis in die Zeit der mongolischen Expan
sion im Umlauf und wurden dort auch weiterhin gepragt. Erst im Jahr
660/1261-2 wurden sie auf3er Kurs gesetzt.94 Ebenfalls in Agypten lie
fen Formen des Schwarzen Dirhams bis in die Zeit von aI-Malik ~

.?:ahir Baibars (reg. 658-676/1260-1277) urn. Infolge seiner Reformen
wurden sie durch den vergleichsweise guthaltigen dirham ?iihiri er
setzt.95

II1.3. Der Umlau/von Goldmiinzen

In der ersten H1ilfte des 5.111. Jahrhunderts wurde das Angebot an
Goldmiinzen in der Untersuchungsregion durch den fa~imidischen

DInar bestirnmt. Ab den 460-70er/1070-80er Jahren gewannen die
stark mit Silber legierten byzantinischen Goldmiinzen an Bedeutung
fur den Umlauf an Grof3geld.

Alte Goldmiinzen der <Abbasiden, J:lamdaniden und Biiyiden wa
ren in der zweiten H1ilfte des 4.110. Jahrhunderts noch gebr1iuchlich,

91 Vg!. dazu auch die Erwiihnung einer Priigung unter Muslim ibn QuraiS in ar-Ruha';
Sib! ibn al-Gauzi, Mir'iit, 00. Sevim, 209. S. oben S. 129 und Kap. drei, S. 181f., Nr. 20.

92 Neben der Priigung Schwarzer Dirhams unter Niir ad-Din Ma}:uniid lassen sich
auch Angaben zu religiosen Stiftungen fur den fortgesetzten Umlauf anfiihren: Einrich
tung eines Waqfs in der Zeit Niir ad-Din Ma}:uniids, aus dessen Ertrag jOOes lahr im
Rama~iin 3.000 Dirham an BOOiirftige ausbezahlt werden sollten; Ibn Saddiid, A'liiq VI,
110. Auch triigt ein Bettler zu Niir ad-Dins Zeit, der sich von l:Iarran nach Aleppo begibt,
zwei Dirhams mit sich; Sibt ibn al-Gauzi, Mir'iil, ed. lewett, I98f.; ed. Haidarabad VIII,
315f. (Nekrolog Niir ad-Di~ Ma}:uniids). .

93 Artuqiden von l:Ii~n Kaifii, Fa\}r ad-Din Qarii Arslan (reg. 539-570/1144-1174);
Dirham, Mzsl. und 1. n. lesb. Universitiit Tiibingen (FC6-B3; 3,84g; 16mm; 7h). Mangii
gaqiden von Arzingiin, Bahriimsiih (reg. 563-622/1167-1225), Dirham, Arzingiin, 1.
570 h., Hennequin (1985), Nr. 1931 und SB, o. Nr. Siehe dazu Abschnitt VI.

94 Ibn al-Fuwa!i,l:Iawadi!, ed. Sabibi - Gawad, 348; 00. Beirut, 168.
95 Einen fehlgeschlagenen Versuch, den Schwarzen Dirham, in Agyplen wariq ge

nannt, dort durch eine bessere, guthaltige Silbermiinze (nuqra) zu ersetzen, gab es schon
unter Saladin im lahr 58311187-8; vgi. Ehrenkreutz (1954) 503f. Darstellung der Miinzre
form unter Baibars: Balog (1961) 133; Bates (1977) 163-167; Heidemann (1994) 222f.



GELDUMLAUF UNO WIRTSCHAFTSLEBEN 381

wie ein Schatzfund aus PaHistina nahelegt.96 Einen zusatzlichen Hin
weis auf den Umlauf biiyidischer DInare in der Untersuchungsregion
liefert das Handbuch fUr MaJ3e und Gewichte des im Jahr 440/1 049
verstorbenen Na~lbIner Erzbischofs Elias. Der dort erwahnte dinar
imami, kalifaler Dinar, bezieht sich vermutlich auf den DInar aus dem
biiyidischen Bagdad.97 ledoch kann vermutet werden, daB der Umlauf
biiyidischer Goldmiinzen des 5.111. lahrhunderts wegen ihres von Re
gion zu Region divergierenden Feingehaltes regionalen Beschrankun
gen unterlag.98

In der ersten Halfte des 5.111. lahrhunderts kann man von einer be
herrschenden Stellung des fli!irnidischen DInars irn Zahlungsverkehr
der GroB- und Fernhandler und innerhalb der Fiskalverwaltung der
Untersuchungsregion und des Irak ausgehen. Mehrere Textstellen be
legen ihre weite Verbreitung in Nordsyrien99 und irn Irak, insbeson
dere in der Hauptstadt Bagdad und in dem Handelszentrum al
Ba~ra.loo Der umlaufende fli!irnidische DInar wird in den Chroniken

96 Einen Hinweis darauf gibt der Schatzfund von Ramla, der nach 366/976-7 verbor
gen wurde und 376 Goldmiinzen der Hamdaniden (125), der Fa!imiden (82), der Biiyiden
(82) und anderer Dynastien enthielt. Mitchell Brown - Levy (1965-1966).

97 Elias, Maqala, 293, 311. Zum dinar imami, vg!. Anm. 134.
98 Feingehaltsbestimmung der notorisch geringhaltigen Diniire von Siiq al-Ahwaz

398 h. und 399 h. in Ehrenkreutz (1964a) 172.
99 1m ~afar 405/Aug. 1014 forderte ~al~ ibn Mirdas von Murta<;la ad-Daula von

Aleppo 100.000 flilimidische Dinare (dinar magribiya); Sib! ibn al-Gauzi, Mir'at, 00.
Rassi, 91; fibers. Rassi, 185. Zum Kontext: Ibn al-'Adim, Zubda I, 205; zakkar (1971) 53.

100 1m Jahr 423/1032 gab der Biiyide in al-Ahwaz einer Delegation an den Kalifenhof
nach Bagdad unter anderem 2.000 NiSiipiirer Dinare (dinar saburiya), 30.000 Silberdir
ham (dirham nuqra) mit und vergab das Anrecht auf 5.000 dinar magribiya als iq.ta '-Ein
nahmen aus [der Besteuerung des] Geschliftsverkehrs von al-Ba~ra (min al-mu 'limalat al
B~ra); Ibn al-Gauzi, Munta~, 00. Haidarabad VIII, 65; 00. 'A!a XV, 226. 1m Jahr
427/1035-6 verbot der Kalif in Bagdad den Umlauf fli!imidischer Diniire (at-ta 'iimul bid
daniinir al-magribiya), wahrscheinlich aus politischen GrUnden, und verwies die Bevol
kerung auf den Gebrauch von qadiriya-, sabUriya und qiisiiniya Dinm; Ibn al-Gauzi,
Munta~m, ed. Haidarabad VIII, 88; 00. 'Alii XV, 253 (hier niSabUnj; Ibn al-A!ir, Kiimil
LX, 307 (hier saburi). Erstere bezeichnen Diniire mit dem Namen ai-Qadir billiihs (reg.
381-4211991-1031), vennutlich Bagdader Prligungen. Die zweite SOrle stammt aus NiSa
pUr, siehe Anm. 130. Die Bezeichnung der dritten Miinzsorte konnte sich auf den art
QiiSan oder Qasiin, entweder den bei I~fahiin oder den in Transoxanien, beziehen. Aus
dem art im Gibal sind keine biiyidischen (vgl. Treadwell 2001) aber sehene seldschuki
sche Diniire bekannl. Transoxanien als Miinzstlitte ist unwahrscheinlich, da Mu1:Jarnmad
Tapar als westseldschukischer Herrscher genannt wird und einige Miinzen aus guthahi
gem Gold bestehen: Markov (1896) 855 (488 h.); ChodZanijazov (1979) Nr. 244 (488 h.;
Barkyariiq), 263 (492 h.; Mu1:Jammad Tapar); Lowick (1970), Nr. I (457 h.); Hennequin
(1985), Nr. 54 (463 h.). Ein signifIkanter Umlauf dieser Miinzen in Bagdad und mehr
noch ihre Funktion schon in biiyidischer Zeit als em allgemein bekannter Wertmesser
sind auszuscWieBen. Der Dinar qiisani wird dariiberhinaus bei einer KonfIskation in Bag
dad im Jahr 393/1002-3 mit einer Wertrelation zum umIaufenden Dirham von I zu 40
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und Geniza-Dokumenten, die sich auf den Irak beziehen, mit dinar
magribi, westlicher Dinar, bezeiclmet (Abb. S. 465).101 Einen wichti
gen Hinweis auf die Bedeutung des Ia~irnidischen Dinars in Nordme
sopotamien vermittelt der Schatzfund von Yflsin Tepe bei Sahrazfu.
Sahraziir lag am ostlichen Rand des EinfluJ3gebietes der tUqailiden. 102

Diejiingste Miinze wurde in Bagdad im Jahr 501/1107-8 gepragt. Von
den 69 Dmaren waren 54 fii~irnidisch.103 Die jiingste Ia~irnidische

Miinze stammt aus dem Jahr 482/1089-90. Dariiber hinaus entspricht
die weite Verbreitung von Ja!imidischen Dmare dem starken hegemo
niale Interesse der Fa!imiden in der Untersuchungsregion. Die mir
dasidischen Goldmiinzemissionen aus Aleppo in Ja!imidischen Gestal
tung vor dem Jahr 446/1054-5 104 verdanken vermutlich ihre Existenz
vor aHem der politischen Reprasentation105 der Miinzherren und weni
ger der kontinuierlichen Versorgung des Marktes. Doch die Wahl des
ta!irnidischen MiinztypSI06 zeigt hier die beherrschende Stellung des

genannt (mi 17t alf dinar qiisaniya qimatuha arba ~t alai alf dirham min naqd al-waqt);
Hilal, Tani}, 460; Ibn al-Gauzi, Munta~, ed. Haidarabad VII, 222; ed. 'Na XV, 37. Fur
das Jahr 416/1025-6 wird ein Getreidepreis in Bagdad in dinar qiisaniya angegeben; Ibn
al-A!ir, Kamil IX, 246. Daher ist die Frage weiterhin offen, welche Miinzen der Begriff
qiisaniya bezeichnet. 1m Jahr 440/1048-9 befanden sich im NachlaJ3 eines buyidischen
Wesirs von Fiirs und Bagdad 50.000 dinar magribiya; Sib! ibn al-Gauzi, Mirat, Ms.
Arabe 1506, fo\. 2r. Der irakische Jurist al-Mawardi (gest. 450/1058) diskutiert den riba
mit den Sorten magribiya und qiisaniya; Mawardi, J:lawi V, 149 und vg\. S. 140f. (Er
wahnungen von qiisaniya und magribiya). Weitere Belege fUr den fii!imidischen Dinar im
lrak wahrend des 5.111. Jahrhunderts s. Anm. 107.

101 Vg!. auch Goitein (1965) 8.
102 Goldschatzfunde aus der unmittelbaren Untersuchungsregion fUr das 5.111. Jahr

hundert, die ein wichliges Indiz oder Gegenargument fUr den Umlauf fii!imidischer
Dinare waren, sind mir bislang nicht bekannt. Jedoch liegt die Untersuchungsregion ge
nau zwischen Yiisin Tepe und dem Falimidenreich.

103 Zurn Fund von Yasin Tepe: l:iigara (1975). SchluJ3datum 50111107-8; 69 Miinzen,
davon 54 fii!imidische (345 h. bis 482 h.), 2 siimiinidische (NiSabur, 331 h., 345 h.), 1
buyidischer ('Uman 386 h.), II seldschukische (452 h. bis 501 h.) und I 'abbasidischer
Dinar (486 h.). Der Schatzfund macht den Eindruck eines uber Jahre angesparten Vermo
gens im Gegensatz zu einer einmaligen Entnahme aus dem Geldurnlauf. Die wesentliche
Vermogensbildung scheint 486 h. abgeschlossen zu sein. Danach kamen nur noch 4 bis 5
Miinzen aus Bagdad der Jahre 499 h. und 501 h. hinzu. DaJ3 es sich urn ein angespartes
Vermogen handelt, konnte die Abwesenheit stark legierter Goldmiinzen, wie den byzanti~

nischen oder buyidischen, erkliiren. Der AbschluJ3 der Hauptthesaurierungsphase konnte
mit der militiirischen Unsicherheit nach dem Tode von MalikSiih zusammenhangen.

104 Zu der Goldmiinzpragung in Aleppo siehe Kapitel zwei, Anm. 290 und 291. Fein
gehaltsanalysen von Aleppiner Dinaren dieser Zeit zeigen, daJ3 sie prinzipiell wie die
iigyptischen Diniire einen hohen Feingehalt besitzen, obwohl sie diese Qualitiit nicht im
mer erreichen; Oddy (1980).

105 Vg\. zu friiheren Propagandapriigungen Ehrenkreutz - Heck (1986).
106 Es ist aber zu beriicksichtigen, daJ3 innerhalb der islamischen Geldgeschichte ein

gleicher Miinztyp nicht immer auch eine politische oder wirtschaftliche Beherrschung
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fa!imidischen Dinars an. Sein Umlaufgebiet reichte bis in den Irak
hinein, wo er noch bis in die erste Hiilfte des 6.112. Jahrhunderts als
Handelsmiinze nachweisbar iSt. 107

Jedoch ist mit einem Abnehmen der Bedeutung des fa!imidischen
Dinars im Umlauf ab etwa 460/1067-8 zu rechnen. Vier Argumente
weisen in diese Richtung:

Das politische Interesse der Fa!imiden an der nordsyrischen und
nordmesopotamischen Region liel3 nach der Niederschlagung des
pro-fa!imidischen Basasiri-Aufstandes im Jahr 451/1059-60 nacho
Damit entfallen auch die reichlichen Unterstiitzungsgelder in fa!i
midischen Dinaren fur die Region.
Mit der seldschukischen Invasion ab den 460er/l060er Jahren
dringt vom Osten her eine neue politische Macht in die Region ein.
In der zweiten Hiilfte des 5.111. Jahrhunderts kam es zu einem si
gniflkanten Auftreten einer anderen Goldmiinze in der Untersu
chungsregion, das byzantinische histamenon nomisma. Es ergfulzte
und ersetzte den Umlauf ta!imidischer Dinare.
Die letzte fa!imidische Miinze im Fund von Yasin Tepe starnmt aus
dem Jahr 482/1089-90, mindestens 19 Jahre vor der Verbergung.108

Mit dem Vordringen der Byzantiner nach Nordsyrien und Nordmeso
potamien gewannen die byzantinischen nomismata109 in der Versor-

eines Gebietes anzeigt. So zum Beispiel der spanisch-almohadische Miinztyp in der
Goldpragung der Riim-Seldschuken (Hinrichs [1993]) oder der ayyl1bidische Stemtyp bei
Miinzen des Ijwarizmsahs 'Ala' ad-Om MuJ.1ammad (reg. 596-617/1200-1220) (Schwarz
[1995], Nr. 1165-1167). Fiir die Beliebtheit des fii!imidischen Miinztyps in der Gestaltung
der indigenen Pragoog selbst in entfemten zentralasiatischen Regionen vg!. Nicol (1988
1989).

107 Fiir das Vorkommen von fiitimidischen Dinaren im lrak wahrend des 5./11. Jahr
hooderts siehe Anm. 100. Fiir da·s Jahr 510/1116-7 werden von Ibn al-C,auzi drruire
magnbiya mu!aqqaba, "gelochte fii!imidische Dinarc" genannt, die von Wasil aus als
Gcschenk an den Kalifen gcsandt wurdcn; Ibn al-C,auzi, Moota~m, cd. 'A!<i XVII, 145.
Moglicherweise ist dies ein umgangssprachlicher Ausdruck fur jene Dinare, auf denen die
Legcnden in konzentrischen Krcisen angeordnet sind. Das Reisegeld cines Pilgers aus
Tabaristan nach vermutlich Jerusalem am Beginn des 5./11. Jahrhooderts bestand aus
magribf-Dinaren, die in Bagdad akzeptiert wurden; Goitein (1967) 61. Jedoch werden fur
den Irak auch andere Miinzsorten in dieser Zeit genannt. Dazu ooten Anm. 133.

108 Bei der Interpretation ist zu beriicksichtigen, daB moglicherweise mehrere Phasen
der Schatzbildoog vorliegen, die Jahrzehnte auseinander liegen konnen. Das heillt, daO er
nicht oobedingt den Geldumlauf des Jahres 501/1107-8 widerspiegeln mul3. S. Anm. 103.

109 Grierson (1954a), ders. (1954b), brachte die These hervor, daO die Einfiihrung des
leichten Solidus odcr tetarteron nomisma in Byzanz zur Zeit von Nicephorus II. (reg.
352-359/963-969) durch den fii!imidischen Dinar beeinflul3t ware. Die Einfiihrung sollte
ein Entgcgenkommen gegeniiber der Bevolkerung der neueroberten Gebieten sein, die an
den fii!imidischen Dinar gewohnt waren. Ehrenkreutz (1964b) widerspricht dem mit dem
Argument, daO die fii!imidische Eroberung Syriens erst im Jahr 358/969-70 erfolgte ood
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gung der Region mit Grol3geld an Bedeutung. Nach den literarischen
Quellen konnte ein Teil der byzantinischen Goldmiinzen als Tribut
oder als Beute nach Nordsyrien und Nordmesopotamien gelangt
sein. IIO Handelsaktivitaten spiegeln sich allerdings in den untersuchten
literarischen Quellen nicht wider. Die aus den unten aufgefUhrten
Miinzfunden aus Syrien und aus den literarischen Quellen bekannten
byzantinischen Goldmiinzen stammen alle aus Emissionen, deren
Goldgehalt durch die Beimischung von Silber schon stark gemindert
war. III Die Miinzen waren schiisselfOrmig und werden deshalb auch in
der Forschung Skyphate genannt. Die Senkung des Goldgehaltes des
nomisma begann in der Mitte des 5./11. Jahrhunderts und erreichte
unter Michael VII. (reg. 464-470/1071-1078) einen Stand von nomi
nell 16 Karat oder 66 %, tatsachlich schwankte der Gehalt zwischen
50 und 68 %. Nach Michael VII. verschlechterte sich der Goldgehalt
der nomismata weiter auf ca. ein Drittel des Gewichtes. Griinde fur die
fortschreitende Senkung des Feingehaltes liegen in den zerriitteten by
zantinischen Staatsfmanzen als Folge der Seldschukeneinfalle. Erst
Alexius I. (reg. 473-512/1081-1118) begegnete der Geldverschlechte
rung durch seine Miinzreformen im Jahr 485/1092. Die noch ver
gleichsweise guten nomismata Michaels VII. waren die letzten byzan
tinischen Goldmiinzen, die in grol3en Mengen in die islamische Welt
exportiert wurden (Abb. S. 466, Nr. C).112

von einem signiflkanten Umlauf Ialimidischer Dinare in Syrien zu dieser Zeit nieht zu
spreehen ist. Diesem Argument seWieBt sieh Hendy (1972) 66 an und fiihrt aus, daB in
der Regel der leiehte tetarteron nur im innerbyzantinisehen ZaWungsverkehr OOnutzt
wurde; vgl. Hendy in DOC rv/2, 38. Dem entsprieht eine Beobaehtung, die Hendy noeh
nieht maehen konnte. In Syrien werden nur Skyphate, histstamenon nomismata, die
sehweren Solidi, gefunden. AuJ3erdem wurden zu dieser Zeit im islamisehen Raum Gold
miinzen zugewogen. Das heiBt, das Gewicht einer Miinze spielte keine Rolle im Zahl
ungsverkehr. Zum Begriff des tetarteron vgl. Doiger (1956) und Ahrweiler-Glykatzi
(1964), die auch eine weitere These zur Entslehung des tetarteron diskutiert (dort S. 8-9).

110 Vgl.: 1m Jahr 42111030 gerat ein Teil des byzantinischen Staatsschatzes auf dem
syrisehen Feldzug in die Hiinde der Mirdasiden und Numairiden; Ibn al-'Adim, Zubda I,
242£.; Grierson (I 954b) 388. Byzanz sehenkte vor dem Jahr 456/1063-4 dem Mirdiisiden
'Allya Dfnare; Ibn al-'Adim, Zubda I, 294. 1m Jahr 458/1066 wird fur den byzantinisehe
Dux von ar-RuM' ein LOsegeld zwischen 20 bis 40 tausend Goldmiinzen gezahlt; Barhe~
briius, Chronicon, iiOOrs. Budge, 217f.; Matthaus, iiOOrs. Dostourian, 126; s. oben S. 124.
Fiir das Jahr 460/1067 OOriehtet Ibn al-'Adlm, Zubda II, 12, von einer Zahlung der By
zantiner im belagerten Antioehia von 100 tausend Diniiren an einen seldschukischen
Amir. Zu LosegeldzaWungen von Byzanz als eine Hauptursache fur den Export von Gold
im 5./1 I. Jahrhundert vgl. Hendy (1985) 267.

I I I Zum Feingehalt dieser Miinzen: Grierson (I 954b) 385f.
112 Darnn scWieBt sieh die Hypothese an, die noeh weiterer Bestiitigung oder aOOr ih

rer Widerlegung bedarf, ob die Export dieses Miinztyps in das islarnische Gebiet mogli
eherweise mit der spateren Reduzierung des Goldgehaltes der byzantinisehen Miinzen
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Die Kreuzfahrer nannten die Goldmiinzen, die sie benutzten, in der
Regel bezants, Byzantiner. Etwa seit der Zeit Michael VII. wuchs 
nach den literarischen und archaologisch-numismatischen Quellen 
die Bedeutung der byzantinischen Goldmiinzen fur den Umlauf. FUr
das Gebiet der Marwaniden in Ostanatolien ist der Umlauf byzantini
scher Miinzen durch drei Textpassagen belegt, zwei fur die Regie
rungsjahre Na~r ad-Daulas (reg. 401-453/1011-1061), davon eine da
tiert auf die Jahre 451-2/1059-60 und die dritte fur das Jahr 478/1085.
In allen Passagen weist der Chronist Ibn al-Azraq Geldbetrage in
dinar armaniisi, dem histamenon nomisma von Romanus III. (reg.
419-425/1028-1034), aus. ll3 Aus dem Bereich Nordsyrien und dem
westlichen Nordmesopotamien sind es vor allen die christlichen Quel
len, die die verwendeten Goldmiinzen naher bezeichnen: Sehr friih
wird bei einem Sklavenpreis im Raum Aleppo ill Jahr 359/969-70 die
byzantinische nomisma als dinar rnmi bezeichnet. 114 Die nachste Er
wiihnung folgt sehr viel spater. Toros, der armenisch-seldschukische
Arnir von ar-RuM', iibergab Balduin im Jahr 491/1098 seine byzanti
nischen nomismata (bisantii) und Balduq von Sumaisa! bot ibm an,
die Stadt fur 10.000 Byzantiner (bisantiorum) zu iibergeben. 1l5 1m
Jahr 501/1107-8 wurde das Losegeld fur Balduin von Edessa in Qal<at
Ga<bar in milsfla!e, Michaeltons oder nomismata Michael VII., ge
zahIt.116 1m Jahr 502-3/1109 bezahlte Balduin von Edessa seine Ritter
in "michaelitarum; dies war die Goldsorte, die im Offentlichen Handel
zahlreich war".lI7 1m Muf:1arram-~afar 502lSept. 1108 versprach
Alexius, jahrlich 200 Talente in nomismata von Michael VII. an Bo
hemund von Antiochia zu zahlen. 118 Balduin von Ie Bourg wurde 518/

seit der Mitte des 11. Jahrhunderts in Zusammenhang stehl. Zwn Goldgehalt byzantini
scher Miinzen Grierson (I954b), ders. (1961); Hendy (1969) 5-9; Morrisson (1976) insb.
4-13 mit wnfangreichen Analysen; Hendy (1985) 506-512. Zur okonomischen Situation
des byzantinischen Reiches vg!. Harvey (1989) 92-96.

113 Ibn a1-Azraq, Taril), cd. 'Awa4, 159f. (fur Amid im Jahr 451-211059-60), 166f.,
220. Nach Morrisson (1968) 371 bezieht sich die Erwahnung des "r6manaton" in den
griechischen Quellen auf nomismata von Romanus III. Es ist nicht ausgeschlossen, daB
Ibn al-Azraq alle byzantinischen nomismata als amliinu.siya ansprichl.

114 Ibn a1-'Adim, Zubda 11,166.
liS Albert, Historia I1LXXIII-XXrv, 355.
116 Chronicon 1234 II, 68-73, insb.; iibers. Abouna, 52-54, insb. 52.
1I7 Willielm, Historia XI.XI, cd. RHC Occidentaux I, 471; cd. Huygens, 512; iibers.

Babcock - Krey I, 480. Zitiert auch bei Morrisson (I 968) 373 (Cui responsum est triginta
millium michaelitamm, quod genus aureomm tunc publicis commerciis erat celebre, a
quodam imperatore Constantinopolitano, qui earn monetam sllofeceret insignem imagine,
Michaele nomine, sic nllncupatum).

118 Hendy (1969) 47 und Morrisson (1968) 373.
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1124 gegen eine Zahlung in michaelitarum an Balik GazI freigelassen.
Ebenfalls wird hier betont, daB es sich urn die ubliche Miinze fur
Kaufgeschafte in diesen Landern handelt. 119

Die Schatzfunde aus den genannten Regionen entsprechen dem
philologischen Befund: Kurt Regling meldet drei Schatzfunde mit sol
chen Munzen aus der tiirkischen Provinz Diyarbakrr, einer aus Amid
selbst, ein zweiter von der Zitadelle von J:Ii~n Kaifii und ein dritter von
einem unbestimmten Ort in der Region. Die ersten beiden enthalten
ausschlie131ich nomismata von Michael VII. Der letzte Schatzfund hat
eine leicht variierende Zusammensetzung und besteht aus Goldmiin
zen Constantins IX. (reg. 433-446/1 042-1 055) bis Michael VII.I20
Zwei Goldfunde aus (Ain Dar-a in Nordsyrien beleuchten die dortige
Situation. Der erste urnfal3t 20 byzantinische nomismata der Zeit Con
stantins VIII. (reg. 416-419/1025-1028) bis Michael VII.l2l 17 der 20
Miinzen stammen von dem letzteren. Der zweite Fund von tAin Dar-a
besteht aus 80 nomismata, deren Pragedaten die Zeit von Isaak Com
nenus (reg. 449-451/1057-1059) bis Michael VII. urnspannen. Aus der
Regierungszeit Michaels VII. stammen 15 der Miinzen. 122 Goldmiin
zen Michaels VII. fmden sich in der Arabischen Republik Syrien hau
fig, allerdings ohne Provenienzangabe. 123 Auch scheinen Goldmiinzen
von Michael VII. mit arabischen Graffiti ihren Umlauf in arabisch
sprachigen Regionen nahezulegen. 124 Darstellungen auf spateren
nordmesopotamischen Grol3kupfermiinzen wurden zu einem Teil den
Goldmunzen der Zeit Romanus III. bis Johannes II. Comnenus (reg.
512-537/1118-1143) entlehnt.m Wie signifikant diese Beobachtungen
sind, mussen weitere spatere Schatz- oder Einzelfunde erweisen.

119 Wilhelm, Historia XIII.XV, cd. RHC Occidentaux I, 576; ed. Huygens, 603; tibers.
Babcock - Krey II, 21. Morrisson (1968) 373.

120Mosser (1935) 25, Mitteilungen tiber Schatzfunde von Kwt Regling, Berlin:
Schatzfund aus Amid: 25 Nomismata Michael VII. Schatzfund aus lfi~n Kaifii: II No
mismata von Michael VII. Schatzfund aus der Provinz Diyarbalar: 63 Nomismata, davon
29 von Constantin lX., 17 von Constantin X. und 17 von Michael VIr. Vg!. auch den
Schatzfund von Erivan (Mosser 31), der 27 Nomismata von Constantin X., und den von
Zangezur in Transkaukasien (Mosser 47), der 5Nomismata von Constantin X. enthielt.

121 Dieser Schatzfund wird abgebildet in: Seirafi - Kirichian - Dunand (1965) 5, Tafef
2a. Von den 20 Nomismata sind: I von Constantin VIII., I von Constantin X., I von Ro
manus IV. und 17 Exemplare von Michael VII.

122 Bestimmungen des Schatzfundes von Claudia Sode in: Abii 'Assaf(l996) Ill.
123 1m Aleppiner Antiquitiitenhandel waren nomismata von Michael VII. wiihrend der

achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts mehrfach anzutreffen.
124 Tempelhofer Miinzenhaus, Auktion 82 (1998), Nr. 1312, Rv. Graffiti: li-bu.trUs,

dem Petros [gehiirend]. Den Hinweis verdanke ich Wolfgang Etterich, Berlin.
m Vg!. Artuqiden: HelUlequin (1985), Nr. 1016-1034; Spengler - Sayles (1992) 81

83, Typ-Nr. 28; Danismandiden: HelUlequin (1985), Nr. 1920.
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Spatestens ab der Kreuzfahrerzeit, wie die oben genannten Passa
gen belegen, wird der Michaelton, die nomisma Michaels VII., die
gangigste der Goldmiinzen, die in den literarischen Quellen zur Unter
suchungsregion genannt wird. Es war eine iiberregionale Miinze, die
sowohl in Byzanz, den Kreuzfahrerstaaten als auch irn islamischen
Teil der Untersuchungsregion kursierte. FUr einen Umlauf in den
Diyar Rabl(a gibt es bislang keinen Beleg, eher scheint der Schatzfund
von Yasin Tepe auf das Gegenteil zu weisen. Die Bedeutung der by
zantinischen Goldmiinzen fur den Umlauf irn Balll].-Tal hielt vermut
lich bis weit in die erste Halfte des 6./12. lahrhunderts hinein an. 1m
Umlauf Nordsyriens und Nordmesopotamiens wurden die byzantini
schen Goldmiinzen wahrscheinlich erst durch die Reformen in zangl
discher Zeit ersetzt und genauer durch den dinar ~url (siehe VI).

IV. Veriinderungen des Geldumlaufes wiihrend der seldschukischen

Herrschaft

IV.l. Uberblick

Es gab keine einheitliche Wahrung im seldschukischen Reich. Der
Geldumlauf war in den verschiedenen Regionen jeweils eine Fortset
zung der vorgefundenen Verhaltnisse. Durch die seldschukische Er
oberung wurde der Geldumlauf nur indirekt geandert, indem neue
Geldsorten miteinander konkurrierten und durch Femhandel und
Truppenbewegungen neue Waren- und Geldstrome entstanden. So ist
der Einstrom seldschukischer Dlnare zu vermuten sowie die Zirkula
tion Mosuler Schwarzer Dirhams in den Diyar MU9ar, nachdem die
Region unter Mosuler Oberhoheit gekommen war.

Die seldschukische Eroberung stellt keinen markanten Einschnitt
in der Geldgeschichte der Untersuchungsregion dar. ledoch veranderte
sich der Geldumlauf unter seldschukischer Herrschaft, ohne daB diese
Veranderungen in jedem Fall genau zu datieren sind oder daB sie sich
mit bestimmten politischen Ereignissen in Verbindung bringen lassen.
Sie sind eher Ausdruck der veranderten politischen Geographie und
der wirtschaftlichen Bedingungen. Ein neues Phanomen beeinfluJ3te
den Geldumlauf in dieser Zeit entscheidend und legte die Grundlage
fur die Wiedereinftihrung einer regularen Kupferpragung in der Re
gion Mitte des 6./12. lahrhunderts: der Import byzantinischen Kupfer
geldes nach Nordsyrien und Nordmesopotamien.
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IV.2. Miinzpriigung und Edelmetallumlaufin der Region

Unter der seldschukischen Herrschaft wurde in Aleppo und Mosul die
Pdigung Schwarzer Dirhams in jeweils voneinander unterscheidbaren
Emissionen fortgesetzt. 126 Moglicherweise gab es in Syrien und Nord
mesopotamien zur Zeit Barkyaruqs Ansatze zu Reformen der Schwar
zen Dirhams. Mehrere Dirhams mit syrischer, allerdings nicht genauer
eingegrenzter Provenienz sind bekannt, die aus sichtbar gutem Silber
bestehen, aber ohne regulierten Gewichtsstandard. 127 Diese Versuche
hatten, wie die fortgesetzte Pragung stark legierter Dirhams zeigt,
keine dauerhafte Wirkung.

Die Diyar MU9ar gerieten ab dem Jahr 488/1095 unter die Herr
schaft der Gouverneure von Mosul. Die Ebene von I:Iarran wurde
Aufmarschplatz von Truppen aus der Region Mosul und aus dem
restlichen seldschukischen Reich gegen die europaischen Invasoren.
Wenige Hinweise irn numismatischen Fundgut spiegeln diesen Sach
verhalt wider, doch sind sie irn Vergleich mit der weitgehenden
Fundleere der Zeit der beduinischen Vorherrschaft beachtenswert. In
wieweit sie tatsachlich signiflkant sind, werden spatere Ausgrabungen
erweisen mussen. In I:Iarran wurden zwei seldschukische Schwarze
Dirhams gefunden, die moglicherweise in Mosul entstanden sind. 128

1m Fundgut aus der Syrischen Arabischen Republik mit unspezifischer
Provenienz befanden sich ebenfalls mehrere Dirhams, die von dem
Mosuler Gouverneur Aqsunqur al-BursuqI (dort von 508/1114 bis
509/1115-6)129 gepragt wurden.

126 Ein Problem steUen die oft fehlenden Angaben zu Ort und lahr der Pragung fUr die
iiberlieferten Exemplare dar. Andere Orte statt Aleppo und Mosul lassen sich als Miinz
stiitten nicht sicher ausschliel3en. Sonst iibliche Evidenzen fUr Aussagen iiber Miinzstiit
ten, wie Schatzfunde und Einzelfunde mit Provenienzen, fehlen fur diese Zeit bis auf die
hier erwahnten. In Bagdad endete urn die Mitte des 5.111. lahrhunderts der Umlauf und
die Priigung von Dirhams. Bemerkenswert ist ein letzter Versuch der Herstellung von
Dirhams in Bagdad im lahr 453/1061, urn im Geldumlauf die Goldfragmenten zu ersetzen
«(iuriba d-dariihimu wa rufi 'a ta'iimulu l-qurii(ia); Sib~ ibn al-(;auzi, Mirat, ed. Sevim,
83; vg!. 'A~imi, TiiJiI:J, ed. Za'riir, 344 (unter dem 1.452/1060-1). S. oben S. 368.

127SB (3516; Dirham, Mzst. n. lesb. [487-512 h.1; 0,65g; 12mm; 6h; Nennung von al
Musta~hir billiih und as-Sul~ al-Mu'a~m Barkyiiriiq); (3517; Mzst. u. 1. n. lesb.;
3,06g; 17mm; 12h; Av. barbarisierte sahiida; Rv.: as-suJ.tiinlal-mu~~am/BarkyiirUq 7).

128 Heidemann (2002c), Nr. 38, 39.
129I1isch (1982a), Nr. 4; Universitiit Tiibingen (EC8-B5; I,88g; 17mm; 12h), (EC8

B6; 5,3Ig; 2Ornm; 2h), (FC3-A3; 1,55g; 15mm; 12h), (1991-16-95; 3,63g; 19mm), (LI;
1,62g; 17mm). (LI; 1,74g; 16mm). Aufgrund der Herkunft aus Syrien der Miinzen aus
dem Bestand IIisch nahm Jlisch an, daJ3 diese Miinzen in der Zeit von Aqsunqur aIs Gou
verneur von ar-Ral;1ba hergesteJlt wurden. Dagegen spricht, daB ar-RaJ:1ba in der Untersu
ehungsperiode sonst nieht als Miinzort beIegt ist. Eine Pragung dort erscheint im Ver
gleich mit Metropolen Mosul und Aleppo unwahrscheinlich. Mosul und Aleppo hatten
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Der Goldmiinzumlauf, wie er schon in vorseldschukischer Zeit be
standen hatte, setzte sich wahrscheinlich fort. Der dinar nisabUri oder
haufiger saburi genanntl30 , der Dinar aus N1sapiir (Abb. S. 465), der
Hauptstadt von Ijurasan, und wichtiger noch die seldschukischen
DInare aus den westlichen Provinzen, den Gibal und aus Bagdad im
Irak, begannen nach Ausweis des Schatzfundes von Yiisin Tepe nach
der seldschukischen Eroberung an Bedeutung fUr Nordmesopotamien
zu gewinnen. 1m Irak l31 hatten die Dmare aus NISapur schon zuvor
hinter den flitimidischen Omaren eine wichtige Rolle gespielt und
auch auf der arabischen Halbinse\132 wurde im Jahr 438/1046-7 der
Geschiiftsverkehr mit ihnen bestritten (mu'iimala-ye iSan be-zar-e
nWipuri). Die in Bagdad ab dem Jahr 462/1069-70 unter der Verwal-

eine Tradition der Miinzpriigung wiihrend der OOduinischen Vorherrschaft und der seld
schukischen Hegemonie, ar-Ra~ba rucht. Moglicherweise ist auch Ilisch (1982a), Nr. 3,
in Mosul gepriigt worden. Mosuler Miinzen gehoren auBer fur die umayyadische Zeit zu
den Seltenheiten unter den Fundmiinzen in der Syrischen Arabischen Republik.

130 Der dfniir siibiirf ist eine 1mportmiinze aus ijurasan, die in Nisapiir gepriigt wurde.
Die Stadt Nisapiir wird in manchen Quellen auch verkiirzt Siibiir genannt; Sib~ ibn al
Gauzi, Mir'at, Ms. Arabe 1506, fol. 108 (J. 458/1065-6). Die Bezeichnung OOzog sich
wahrscheinlich erst auf samanidische, dann auf gaznawidische Dinare. Fiir die Bestim·
mung dieses Miinznamens ist die Bille des Anfiihrers des Pilgerzuges Abii Sa'd des Jah
res 396/1006 aus ijurasan in Bagdad an den biiyidischen Wesir 'Amid al-GuyUs im Hin
blick auf die ostiranischen Pilger grundlegend: nDu hast den Leuten den Geschiiftsver
kehr mit siibiirfya Dinaren, mit al-biinfya Dirhams und mit aHem, was sich von Deiner
Priigung [in Bagdad] unterscheidet, verboten. Wiire es Dir moglich, den Pilgern den Ge
schiiftsverkehr mit dem, was bei ihnen an Geld ist, zu gewiihren; denn sie haben Verlust
[auf der Reise] erlillen, bis daB sie Deine Stadt kennenlernten. (innalw fl~arta 'alii n-niisi
I-Ia'iimula bid-daniinfri s-siibiirfyati wad-dariihimi l-biinfyati wa-rnii tabiilala sikkatukii
Ja-in ra lta an taftafla lil-fliigg; fi I-ta'iimuli bi-rnii ~aflbuhum mina n-nuqiidi Ja-qad
la~arrarii flallii ta'iirafii baladalw)." Die Bille von Abii Sa'd wurde gewiihrt. Sibt ibn al
Gauzi, Mir'at, Ms. AraOO 5866, fol. 221r; ed. Rassi, 6f.; iibers. Rassi, 10. Der Dirham al
banf bezieht sich auf die Dirhams der Qarabane, die Transoxanien mit der Hauptstadt
Buhara beherrschten. Der dfniir sabiirf ist auch im Jahr 420/1029-30 im Irak bei Ibn al
A!i~, Kamil IX, 265, und Ibn al-Gauzi, Munta~m, ed. Haidarabad VIII, 60; ed. 'A~ XV,
220, bezeugt. Siehe fur die Erwiihnung von Dinaren sabiirfya in den Jahren 423/1032 und
427/1035-6 Anm. 100.

13ll:1igara (1975). 1m Fund von Yasin Tepe OOfanden sich zwei samanidische Dinare
aus Nisapiir. Zum Vergrabungszeitpunkt waren sie bereits iiber 150 Jahre alt. Wichtiger
ist die Zusammensetzung der Gruppe seldschukischer Miinzen. Von den fiinf seldschuki
schen Dinaren dieses Fundes stammte nur einer aus NiSapiir, die anderen aus I~fahan, ar
Rayy, al-Ba~ra und Bagdad. 1m Jahr 423/1031-2 werden fur al-Ba~ra dfnar rnagnbfya
genannt und fur Bagdad ein Geschenk an den Kalifen in sabiirfya; Ibn al-Gauzi, Mun
ta~am. ed. 'A~ XV, 226. Auf seiner Pilgerreise von ijurasan nach Mekka erwiihnt Na~ir-i

I:Iusrau im Jahr 438/1046-7 den Wechselkurs zwischen dem dfnar niSabiiri zu dem dfnar
magribf als 3,5 zu 3; Na~ir-i ijusrau, ed. und iibers. Schefer, 52 (pers.), 152; iibers.
Najmabadi - Weber, 100; iibers. Melzer, 64.

132 Na~ir-i Ijusrau, ed. und iibers. Schefer, 80 (pers.), 221 (franz.); iibers. Najmabadi 
Weber, 148; iibers. Melzer, 93. Er bezieht sich auf den Ort Falag; Yaqiit, Buldan III, 908.
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tung des Kalifen gepragten Dinare wurden dinar amiril33 und spater ab
etwa 500/1106-7 auch dinar imamil 34 genannt. Jedoch zeigt der
Schatzfund von Yasin Tepe, daB auch nach der seldschukischen Er
oberung der fa!imidische DInar wichtigste Miinze fUr Thesaurierung
in der Region blieb. Der Schatzfund von Lagiqiya in Nordsyrien wur-

133 1m lrak gab es mit kurzen Vnterbrechungen eine kontinuierJiche Goldpragung. Die
Zusammensetzung des Edelmetallwnlaufs war daher von dem in Nordmesopotamien ver
schieden. Wichtig war die Einfuhrung eines dfnar amfrf im Jahr 46211069-70, der unter
der Administration des Kalifen gepriigt wurde, aber vom Miinzprotokoll ein seldschu
kischer Dinar war. Ibn ai-Apr, Kamil X, 41; ed. Beirut, 60f.; berichtet: "Vnd in ilun [dem
Jahr 462 h.] wurde die Miinzstiitte der Dlnare in die Hand der Beamten des Kalifen ge
legt. Vrid der Grund fur jenes war, daB die Miinze, die stark Iegiert war und das sultani
sche Protokoll aufwies, in den Hiinden der Leute iiberhand nahm. Der Name des Thron
folgers wurde auf den Dinar gesetzt, der [nun] al-amfrf genannt wurde, und der Ge
schiiftsverkehr auBer mit ihm untersagt. (wa-fiha !jarat daru ~arbi d-dananfri bi-Bagdada
ft yadi wukala1 l-balifati wa-sababu flalika anna I-bahraga kupra ft aidiyi n-niisi 'ala
sikaki s-sul.tiinfya wa-~uriba smu walf 1- 'ahdi 'ala d-dananfri wa-summiya al-amfrfyu wa
muni'a mina t-ta'iimuli bi-siwahi)." 1m Jahr 487/1094 wurden in Bagdad Geldgeschenke
in dfnar amfrf genannt; Ibn al-A!ir, Kiimil X, 159. Zahlungen in dfnar amfrf vor 498/
I J04-5; Bundari, Tawarib, 95. Spiiter bezieht sich d,nar amfrf auf den in Mosul gepragten
zangidischen Dinar; siehe unten Anm. 269.

134 Ein weiterer Name fUr die in Bagdad geschlagenen Dinare war die Bezeichnung
kalifale Dlnare, dananir imiimfya. FrUhester Beleg ist ihre Erwahnung in einer Abhand
lung des im Jahr 440/1049 gestorbenen Na~ibiner Erzbischofs Elias iiber Malle und Ge
wichte; Elias, Maqala, 293, 311. Diese Erwiihnung stammt aus der Zeit vor der Einfiih
rung des dfnar amfrf in Bagdad im Jahr 46211069-70 und bezieht sich wahrscheinlich auf
iiltere buyidische Dinare. Friihere buyidische Dinare wurden im irak mit dem jeweiligen
Namen des Kalifen bezeichnet, so im Jahr 364/974-5 der d,nar mu.tf'f (Sibt ibn al-Cauzi,
Mir'at, Ms. Arabe 5866, fol. 50r) und im Jahr 427/1035-6 der d,nar qadirf (Anm. 1(0).
Spiitere Belege fur die Benennung mit dfnar imiimf stammen dann erst wieder vom Be
ginn des 6./1 I. Jahrhunderts. 1m April (Nisan=Sa'banlRama<;!an) 50211109 wurden anliil3
lich einer Teuerung Preise in dananfr imiimfya, "kalifalen Dinaren", genannt; Ibn al-A!ir,
Kiimil X, 330; ed. Beirut, 470. Anfang des 6./12. Jahrhunderts wird der Steuerertrag eines
iq.ta OS im lrak als dfnar naqdan ma,tbu 'an bis-sikka al-imiimfya angegeben, Bundari,
Tawarib, 173. Vnd im Jahr 538/1143-4 wurde Zangi ibn Aqsunqur vom Sul!an auf die
Zahlung von 100.000 dfnar imamfverpflichtet; Ibn al-A!ir, Bahir, 65. 1m Jahr 577/1181-2
wird eine Geldsurnme von 5.000 dfnar imamfya in Bagdad genannt; Ibn Taqi ad-Din,
Mi~mar, 89. Nur in den Jahren 486/1093-4 und 491/1097-8 wurde in Bagdad ausschlieB
lich im Namen des Kalifen gepriigt, ansonsten wurde der seldschukische Sultan ebenfalls
im Miinzprotokoll genannt. Erst der Kalif al-Mustangid billah (reg. 555-566/1160-1170)
begann ganz im eigenen Namen ohne Nennung des seldschukischen Sultans zu priigen;
vgl. Album (1998) 29. Die Benennung des seldschukischen Bagdader Dinars als dfnar
imamf ab etwa 500 h. liiBt einen interessanten Riickschlu13 auf das islamische Recht der
Namensnennung des Herrschers auf Miinzen (sikka) zu. Obwohl formal nach dem hierar
chischen Miinzprotokoll der Sultan der Miinzherr ware, da sein Name auf der Miinze als
formal vom Kalifen eingesetzter Herrscher erscheint, so spiegelt die Benennung al-imamf
in den erziihlenden Quellen das tatsiichliche Verhiiltnis wider. Der Kalif war, Wlgeachtet
seiner theoretischen Oberherrschaft, faktisch abhiingiger Regionalherrscher in Bagdad
Wld die Miinzpriigung oblag seiner Verwaltung (s.o.). Die Zeitgenossen sahen die Miin
zen daher als kalifale Priigungen an und benannten die Miinzen auch entsprechend mit
d,nar imamf.
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de in der ersten Hiilfte des 6./12. Jahrhunderts vergraben. Der Ort
stand zu dieser Zeit unter der Herrschaft der Kreuzfahrer. Der Schatz
zeigt, daB dort neben den in den Kreuzfahrerstaaten gepriigten stark
legierten DInar-en (sg. dinar ~un-; Anm. 265) auch fatimidische Gold
mtinzen zur Thesaurierung verwendet wurden. m Nach Ausweis der
literarischen Quellen blieb das byzantinische nomisma in den Diyar
MU9ar weiterhin wichtiges Edelmetallzahlungsmittel (s.o. S. 384).

Es ist auffallig, daB die Probleme des Edelmetallumlauf, insbeson
dere des Goldumlaufes, in den erziihlenden Quellen der Seldschuken
zeit hiiufiger thematisiert werden, als in der vorhergehenden buyidi
schen Zeit oder der Zeit der beduinischen Vorherrschaft. Dies betrifft
die schon besprochenen Probleme der riba und des Umlaufes der
Mtinzfragmente. Dies konnte auf eine stiirkere Sensibilisierung der
Gesellschaft auf Fragen ihrer islamischen Verfassung hindeuten.

IV.3. Der Import byzantinischer Kupfermiinzen

Die bedeutendste Veriinderung im Mtinzumlauf in der Region bildete
der massive Import byzantinischer Kupfermiinzen im Laufe des 5./11.
und zu Beginn des 6./12. Jahrhunderts. Dieser stellte die Grundlage
rur die dauerhafte Wiederaufnahme einer indigenen Kupferpriigung in
Westasien in der Mitte des 6./12. Jahrhunderts dar. Dieses fUr die
Geldgeschichte Westasiens epochemachende Phiinomen fmdet jedoch
nur indirekt in den schriftlichen Quellen seinen Niederschlag. Auch
die Arbeitsteilung zwischen Archiiologie und Numismatik sowie zwi
schen deren verschiedenen Zweigen fOrderte bislang nicht die Er
kenntnis. Bei der Bearbeitung von Miinzen aus archiiologischen Zu
samrnenhangen werden hiiufig die Miinzen zwischen einer byzantini
schen und einer islamischen Sektion aufgeteilt, so daB die Mtinzen
zwar vorliegen, aber das Phiinomen nicht in seinem geldgeschichtli
chen Zusamrnenhang erscheint. 136 Mehrere groBe Schatzfunde byzan
tinischer Mtinzen im islamischen Gebiet sowie die Gegenstempelung
einiger dieser Miinzen durch islamische Herrscher weckten zwar das
Interesse an diesem Phiinomen, doch wurde es bislang noch nicht um
fassend behandelt. Fiir Abu I-Farag al-<Uss, der den Schatzfund von
ar-Raqqa bearbeitete, waren die byzantinischen Mtinzen Ausdruck

135 Balog - Yvon (1964) und Miles (I %7) 190. Bei den elf jemenitischen Miinzen der
Sulaihiden in diesem Schatzfundes diirfte es sich urn eine zufallige Beimischung handeln.

136 Vg1. Antiochia: Waage (1952) fur die byzantinischen und Miles (1948) fur die is
lamischen Miinzen. Ar-R~fa: Mackensen (1984) fur die byzant.inischen, I1isch (1996)
fur die islamischen Miinzen.
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guter Handelsverbindungen zwischen Arabem und Byzantinem trotz
schlechter politischer Beziehungen. 137 Lowick, Bendall und Whitting,
die den sogenannten Schatzfund von "Mardin" verOffentlichten, ver
muteten, daB nach der Sch1acht von Manazgird und dem Riickzug der
Byzantiner das byzantinische Geld noch 200 Jahre in den ehemals by
zantinischen Gebieten kursierte. Sie sahen aber auch, daB diese Hy
pothese nicht das gesamte Phanomen erkHiren kann. 138 Von byzantini
stischer Seite erwahnte Cecile Morrisson das Phanomen, ohne es na
her zu deuten. 139 Hendy vermutet, ohne den Umlauf im islamischen
Reich wirklich zu beriicksichtigen, daB diese Miinzen durch die
Kreuzfahrer in den Osten kamen. 140 N. Lowick und L. Ilisch - in ihren
Besprechungen von Hennequins und a1-<Usss Bericht iiber die Fund
miinzen von Balis - gingen als erste von einem Import dieser byzanti
nischen Miinzen aus und vermuteten aufgrund des Schatzfundes von
"Mardin", daB diese Miinzen den Geldumlauf irn 6.112. Jahrhundert
mitbestimmt haben. 141 Bates (1989) laBt in seiner Beschreibung des
Ge1dumlaufes der islamischen Welt zur Zeit des ersten Kreuzzuges
diese Miinzgruppe jedoch ganz aus. In diesem Abschnitt soli ein erster
Versuch der Beschreibung und Analyse dieses Phanomens untemom
men werden; jedoch bleibt manches hypothesenhaft, was nur durch
eine weitere archaologische und numismatische Quellensammlung ve
riflZiert oder falsiflZiert werden kann. Zunachst wird der archaologi
sche Befund behandelt, dann der philologische.

Urn das Jahr 360/970 reformierte der Kaiser Johannes Tsirniskes
(reg. 359-365/969-976) das byzantinische Kupfermiinzwesen, indem
er eine neue GroBkupfermiinze einfiihrte, die die byzantinische Stan
dardmiinze fur die nachsten 120 Jahre bleiben sollte. Diese Reform
fiihrte zu einer massiven Ausweitung des Kupferge1dumlaufes irn by
zantinischen Reich. 142 Ab etwa 420-5/1030-35 wurden diese Miinzen

137 'USS (1958-1959) 29.
138 Lowick - Bendall - Whitting (1977) 13f. sahen auch die Probleme, die sich aus ih

rer Erkliirung ergeben: Warum sind die artuqidischen und zangidischen Grol3kupfenniin
zen kaum in den Schatzfunden vertreten? Warum endet die Reihe der byzantinischen
Miinzen nicht mit Schlacht von Manazgird, sondem mit der letzle Follisemission von
Alexius I. (KJasse K), die mit iiber 1.400 Miinzen vertreten ist? Die Autoren sahen daher
das Entstehen eines Schatzfundhorizontes byzantinischer Kupfermiinzen irn Zusammen
hang mit den mongolischen Razzien in der ersten Hiilfte des 7.113. Jahrhunderts.

139 Allgemein zu dem Export byzantinischer Miinzen in die Nachbarregionen vg\.
Morrisson (1995), insb. 83.

140 Hendy in DOC IV/2, 192.
141 Lowick (1980); Ilisch (1981b).
142 Vg\. Morrisson (1976).
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,/

periodisch verrufen und neue Miinzen ausgegeben, die zu einem gro

Ben Teil auf die alten Miinzen iiberpragt wurden (Abb. S. 466).143 Der

Umlauf dieser Kupfermiinzen in der islamischen Welt wirft eine Rei

he von Fragen auf, die nur teilweise beantwortet werden konnen:

Wie groj3 war das Umlaufgebiet der byzantinischen Kupfermiinzen
in der islamischen Welt, insbesondere in Nordmesopotamien und Sy
rien? Fiir die Periode der beduinischen Vorherrschaft und der seld

schukischen Hegemonie tiber die Diyar MU9ar sind Schwarze Dir

hams im archaologischen Fundgut kaum belegt. Dagegen fmdet man

an vielen Orten Nordsyriens und Nordmesopotamiens anonyme by

zantinischen Kupfermiinzen. 144 Innerhalb der Diyar MU9ar wurden sie

in ar-Raqqa I4S, in l:Iarran 146 und in Tall Abya9147 gefunden. In Nordsy

rien kommen sie in der Ausgrabung der Zitadelle von Aleppol48, in
Dehes l49 in tAin DaralSO in HamahlSI in Antiochia lS2 und al-MIna'ls3, '.'
vor. Ebenso fmdet man sie im Gebiet des mittleren Euphrat in Balis1S4

und in ar-Ra1?ba ISS sowie an Fundplatzen, die siidlich des Euphrat ge

legen sind, in ar-Ru~afalS6und in IsrIya1s7. In Siidsyrien gibt es wenig

143 Zur Diskussion dieser Miinzserie und den Versuchen der Mi.inzstiittenzuweisung:
Bellinger (1928); Thompson (1954) 109-115; Whitting (1955); Oikonomides (1967);
Metcalf (1970); Hendy (1985) 511 f.

144 Zum Umlauf der anonymen byzantinischen Kupfermiinzen im Rest des Reiches,
Mittelgriechenland, insbesondere Athen: Metcalf (1965).

14S Heidemann (2002b).
146 Heidemann (2002c).
147 Follis, Klasse C, Inv.-Nr. Ra91-0F-10139.5 (6,20g). Die Miinze stammt von einem

Arbeiter der ar-Raqqa-Grabung aus der Region Tall Abya~. Sie wurde unler den Gra
bungsmiinzen des DAI inventarisiert und befmdet sich im Museum der Stadt ar-Raqqa.

148 Leitung von K. Kohlmeyer und W. al-ijayya!a. Der Bearbeiter der Miinzfunde ist
der Verfasser: Follis Klasse A [970- ca. 103015 n. Chr.J: Inv.-Nr. QH99-21121-19.

149 Morrisson (1980), Nr. 79 (Klasse AI oder A2), Nr. 80 (Klasse B), Nr. 81 (Con
stantin X.lEudokia), Nr. 83 (Klasse G), Nr. 84 (Alexius I., Thessalonika, Morrisson
[1970J, Nr. 591Th1AE 14-22; DOC Nil, 236-238, Nr. 40).

ISO ~airafi (1960) 94, Foto 20 (Mehrere Dutzend byzantinischer Miinzen). Die Abbil-
dung zeigt acht relaliv gut erhaltene Miinzen der Klassen A, B und C.

lSI Hammershaimb - Thomson (1969) 165f., 827-1152.
IS2 Waage (1952), Nr. 2263-2280 (501 Ex.; anonyme Folies bis Tetartera Alexius' I.)
IS3 AI-Mina' liegt siidlich von Antiochia an der Mittelmeerkiiste. Robinson (1937)

194: 4 Exemplare Klasse B (BMC: Michael N., Nr. 6, 10), 6 Exemplare, Klasse C
(BMC: Theodora, Nr. 6), 3 Exemplare Constantin X.lEudokia (BMC: Nr. 18-31), jeweils
eines von Michael VII. (BMC: Nr. 24-6) und Nicephorus Ill. (BMC: Nr. 12-21).

IS4Follis, Constantin X./Eudokia-Typ, Hennequin - 'USs (1978), Nr. 114-117 (4 Ex
emplare). Museum der Stadt ar-Raqqa, Bestimmung Heidemann: Follis Klasse B: Ra87
Balis-o.Nr. c (Geschenk des Arbeiters MuJ:tammad Mi~).

ISS Negre (1980-1981), Nr. 3 (KJasse C), Nr. 4-6 (KJasse D).
IS6 Mackensen (1984) 36, Tafel 9, Nr. 6 (Klasse K).
IS7 Grabung des DAI-Damaskus unter der Leitung von R. Gografe, Bearbeiter der

Miinzen ist der Verfasser: Follis, KJasse B, aus dem Grabungsschnitt 10-1211.
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Ausgrabungen, deren Fundmiinzen publiziert sind. Anonyme Folies

wurden in Ba(labakk, Gadara und Ijirbat al-Karak gefunden. ll8 Auch

gibt es eine Fundstelle entlang des Tigris in den Diyiir Rab(a in

ASSUr. IS9 Ein Schatzfund dieser byzantinischen Miinzen starnmt aus

ar-Raqqa I60, ein zweiter aus der Region von MiirdInl61 und ein dritter

aus dem Antikenhandel in Diyarbakrr. 162 Weitere Schatzfunde sind

vermutlich anonym in den Handel gekommen oder nur zu einem Teil

dokurnentiert. Dariiber hinaus liegen weitere Fundorte im historischen

Armenien l63 , Georgien164 und Aserbeidschan l6S.

Welche Munztypen umJaj3te der Import? Der Import von Kupfer

miinzen urnfal3t aile Emissionen der anonymen Folies von der Klasse

A (ca. 359-60/970 bis 365-6/976?) bis zu den ersten Reformausgaben

der kupfemen tetartera von Alexius I., die in die zeit zwischen 485/
1092 und 51211118 zu datieren sind. 166 Auffallig ist das haufige Vor

kommen von Emissionen Alexius' I. aus der Miinzstatte Thessalonika

unter den genannten Miinzfundkomplexen. Es handelt sich sowohl urn

Folies aus der Zeit vor der Reform, das heif3t vor 485/1092, als auch

urn Kupfer-tetartera der Zeit danach. 167 FUr die Verbreitung von Fol-

Il8Ba'labakk: Bellinger (1928), Tafel Ill, Nr. 1,2. Gadara: Follis (Klasse C), Tetar
teron (Alexius I, Momsson [1970], Nr. 59/Cp/AE/05); J:.Iirbat al-Karak (Philoteria): Follis
(Klassen H bis L); fur die Auskunft danke ich herzlich H.-C. Noeske; e-mail 25. I. 2002.

IS9 Heidemann - Miglus (1996), Nr. 19 (Klasse A).
160 'Uss (1958-1959).
161 Lowick - BendaJI- Whitting (1977).
162 Weller (1975), auch besprochen in Lowick - Bendall - Whitting (1977) 9. Der

Schatzfund von Weller enthielt etwa 2.000 Miinzen aus dem Handel in Diyarbalor. Ein
Teil eines dritten, iihnlichen Schatzfundes gelangte in die Smithonian Institutions.

163 Mosser (1935) 5 (Ani bei Kars: 608 Miinzen) und Moushegian et a!. (2000a), dies.
(2001 b), dies. (200lc).

164 Vg!. Lowick - Bendall - Whitting (1977) 8.
16S Vg!. Vasmer (1926) 275. Lowick - Bendall - Whitting (1977) II, Schatzfund von

294 Miinzen, in Tiibris erworben. Er soli aus Ahar in Aserbeidschan stammen. Ein weite
rer Schatzfund von ca. 1.200 Miinzen aus der Niihe von Agn in der Tiirkei wird erwiihnl.

166Vg!. Tabelle B in Lowick et al. (1977) IS. Unter den 13.000 Miinzen des Fundes
von "Mardin" befanden sich 146 bestimmbare byzantinische aus der Zeit vor den anony
men Folies. Diese Menge (etwa 1 %) kann vemachliissigt werden, da die Hauptrnenge
aus anonymen Folies bestehl. Es bliebe zu prufen, ob die Reduzierung des Gewichtes von
Kupfermiinzen irn Zuge der Reformen von Alexius I. nicht vielleicht umgekehrt mit dem
enormen AbfluB an Kupfergeld in das islamische Reich irn Zusammenhang stehl.

167 Ilisch (198Ib) 194 spricht als erster dieses Phiinomen an. Ar-Raqqa: Heidemann
(2002b), Nr. 257-262. J:larran: kein Exemplar. Balis: Hennequin - 'USS (1978), Nr. 127.
Dehes: Momsson (1980), Nr. 84. Van: unpubl. Fundbeobachtung des Verf. (Typ DOC
IV/I, 213f., Nr. 19). Schatzfund von "Mardin", Lowick - Bendall - Whitting (1977) 27;
'USS (1958-1959) 52, Nr. 10. Schatzfund Weller (1975) und dazu Lowick et. aI., a.a.O., 9.
Eine Miinzstiittenzuweisung bei Folles aus der Zeit vor Alexius ist umstritten. Man kann
daher keine Aussage tiber einen vorhergehenden Import aus Thessalonika in die Untersu-
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les und tetartera aus Thessalonika im islamischen Gebiet sprechen
nicht nur die Miinzen dieser MiinzsHitte selbst, die im islamischen Ge
biet gefunden wurden, sondem auch die Nachahmungen von Miinzen
aus Thessalonika, die vermutJich im islamischen Gebiet produziert
wurden. 168 Thessalonika ist vergleichsweise weit entfemt, aber mogli
cherweise uber Antiochia und das Mittelmeer an die nordsyrische Re
gion angebunden. Umgekehrt fmden sich insbesondere in der Grabung
von Korinth erhebliche Mengen von seldschukischen Kupfermiinzen
au!> Antiochia. 169 Fur eine schlussige Erkliirung dieses Phanomens
fehlen noch weitere Hinweise.

Wann setzte der Import nach Nordsyrien und Nordmesopotamien
ein? Der friiheste literarische Hinweis, der sich auf den Umlauf von
byzantinischen Kupfermiinzen im islamischen Gebiet beziehen kann,
findet sich fUr den Gumada I 438/November 1046. N~ir-i Ijusrau, ein
ostiranischer Mekka-Pilger, stellte bei seinem Aufenthalt in AbHi! er
staunt fest, daB der "Geschaftsverkehr dort mit Kupfergeld durchge
fi.ihrt wurde (wa-mu 'amala-ye lingo be-pul bosad)".170 A!)la! war die
erste Stadt im Herrschaftsgebiet der Marwaniden, die Na~ir-i Ijusrau
betrat. Die Hypothese, da/3 es sich bei den Kupferrniinzen, die N~ir-i

Ijusrau neont, urn byzantinische handelt, beruht auf dem AusschluJ3
von Altemativen und der Kenntnis des numismatischen Kontextes.

Eine eigene Kupfermiinzpragung in A!)la! und im marwanidischen
Herrschaftsgebiet ist unbekannt. Noch zu Beginn des 5./11. Jahr
hunderts wurden in A!)la! unter den Marwaniden Dirhams ge-

chungsregion treffen. Diese follis-Ernissionen unterscheiden sich nur in Beizeichen, die
auf Miinzstiitten oder Ernissionen deuten konnen. Das System der Beizeichen ist nur zu
einem Teil entschliisselt. Dariiber hinaus sind sie auf den syrischen fundmiinzen selten zu
erkennen. Zur Miinzstiilte Thessalonika und Miinzstiittenzuordnung vg!. Hendy (1985)
428, ders. in DOC rv/2, 129f., 190-192.

168 Nachahmungen aus syrischem fundgut ohne genaue Provenienz: Zu Alexius I.,
Typ Thessalonika, Av. Christus/Rv. Kaiser Halbbiiste, Morrisson (1970), Nr. 59/Th1
AE/08ff., DOC rvll, Nr. 38: SB (5163; 1,2Ig; 2Omm; 6h; leicht oktogonal). Nachahmun
gen zu Alexius I., Typ Thessalonika, Av. ChristuslRv. Kreuz; wahrscheinlich zu Morris
son (1970), Nr. 59/Th/AE/I4fT., DOC rv/l, 236-238, Nr. 40: SB (5164; 1,65g; 19mm),
(5165; 2,07g; 2Omm); Privatslg. (2,93g; 22mrn; 10h; Rv. Kreuz, Buchstaben urn das
Kreuz von rechts oben: N[... ]II1IH; Oberpriigung; foto OMJ).

169 Zervos (1997) 186, Nr. 83 (vg!. Miles [1948]155f.); Williams - Zervos (1991) 52,
Nr. 90. (Miles [1948] I55f, Nr. 10),57 (Aufstellung der bisherigen funde von syrischen
Kupferrniinzen aus der Grabung in Korinth). Generell zu diesem Phiinomen: Miles
(1965). Vgl. auch die Aufstellung von Metcalf (1995) 29.

170 Na~ir-i Ijusrau, Safamame, ed. und iibers. Schefer, 6 (pers.), 22 (franz.); iibers.
Najmabadi - Weber, 32; iibers. Melzer, 14. Er kannte aus seiner Heimat Ostiran, Trans
oxanien, legierte Silberrniinzen. Der Unterschied zwischen einer stark legierten Silber
miinze, die kupfrig aussah, und einer richtigen Kupferrniinze war ibm sicher geliiufig.
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pragt.17I Unter der Herrschaft von Na~r ad-Daula ibn Marwan wur
de der Silbergehalt der marwanidischen Miinzen stark gesenkt und
deren Pragung kam wahrscheinlich urn 423/1031-2 weitgehend zum
Erliegen, auch werm es moglich ist, daB sporadisch noch Emissio
nen folgten. 172 Die Herrschaft Na~r ad-Daulas war jedoch gleich
zeitig eine Zeit okonomischer und stadtebaulicher Bliite. Dies ist an
den monumentalen Bauten in den beiden Hauptstadten Mayyarari
qIn173 und Amid l74 aus dieser Zeit ablesbar. 175 Stadtisches Wachs
tum erzeugt aber eine erhohte Nachfrage nach Tauschmitteln fur
die Geschafte des Alltags. Diese wurden wahrscheinlich zum iiber
wiegenden Teil nicht mit den - heute kaum iiberlieferten - Schwar
zen Dirhams finanziert, sondem mit byzantinischen Folies.
In den heutigen Provinzmuseen in der Region rund urn den Van See
sind regelmaJ3ig groBe Mengen anonymer byzantinischer Kupfer
munzen aus lokalen Funden ausgestellt. 176

171 Das letzte mir bekannte Exemplar aus schr geringhaltigem Silber der Miinzstiitte
Al]la! wurde zwischen 401-422/1010-1031 gepriigt (SB, o. Inv.-Nr.). Das SchluJ3daturn ist
durch das Todesjahr des auf den Miinzen erwiihnten Kalifen aI-Qadir billah gegeben.

172 Die Miinzpriigung der Marwiiniden ist noch weitgehend unbearbeitet. Eine Reihe
von Miinzen wurden unter Na~ ad-Daula mit Erwiihnung des Kalifen ai-Qadir billah,
also zwischen 401-422/1010-1031, gepriigt. Die letzte bekannte datierte Priigung stammt
aus Mayyaiariqin des J. 423/1032-3 (SB 5869; 1O,12g; 29mrn; 8h). Sie ist schlecht erhal
ten und besteht sichtbar weitgehend aus Kupfer. Durchmesser und Gewicht scheinen by
zantinischen Kupfenniinzen zu entsprechen, jedoch in der Sig. der Universitiit Tiibingen
befmdet sich ein iihnlicher Dirham von Na~r ad-Daula und al-Qa'irn bi-AmrilIah, der
nach 422/ I031 gepriigt wurde und in Gewicht und Durchmesser erwartungsgemii13 den
spiiten buyidischen Billon-Dirhams entspricht (CB6-F4; 4,97g; 25mm).

173 Mayyiifliriqln: Bauinschriften der Marwiiniden: Jahr 391/1000-1; RECA VI, Nr.
2085; Berchem (1907) 3, Nr. 2. Jahr 405/1014; RECA VI, Nr. 2184. Jahr 416/1025;
RECA VI, Nr. 2345; Berchem (1907) 5, Nr. 3. Jahr 464/1072, RECA VII, Nr. 2680. Vg!.
auch die Beschreibung von Nii~ir-i ijusrau, Safarname, ed. und iibers. Schefer, 7f. (pers.),
24-26 (franz.); iibers. Najmabadi - Weber, 34; iibers. Melzer, 15f.

174 Amid: Bauinschriften der Marwaniden: Jahr 426/1034-5; RECA VII, Nr. 2411,
Berchem - Strzygowski (1910) 23. Jahr 42x; RECA VII, Nr. 2469, Berchem - Strzy
gowski (1910) 25. Jahr 437/1045-6; RECA VII, S. 76, Nr. 2522; Berchem (1907) 7; Ber
chern - Strzygowski (1910) 26. Jahr 444/1052-3; RECA VII, Nr. 2561; Berchem (1907)
6; Berchem - Strzygowski (1910) 28. Jahr 447/1055-6; RECA VII, Nr. 2576; Berchen:' 
Strzygowski (1910) 29.Jahr 450/1058; RECA VII, Nr. 2621. Jahr 457/1965; RECA VII,
Nr. 2657, Berchem - Strzygowski (1910) 31. Jahr 460/1067-8; RECA VII, Nr. 2666, Ber
chern - Strzygowski (1910) 35. Jahr 464/1072; RECA VII, Nr. 2679. Jahr 476/1083-1084,
RECA VII, Nr. 2743, Berchem - Strzygowski (1910) 35. Vg!. auch Na~ir-i ijusrau, Safar
name, ed. und iibers. Schefer, 8f. (pers.), 26-29 (franz.); iibers. Najrnabadi - Weber, 34f.;
iibers. Melzer, 16f.

175 Vg!. zur wirtschaftlichen Bliite der Marwaniden Ripper (2000) 143, 376f.
176 In den Jahren 1982 und 1983 wurden vom Verfasser die Museen in Bitlis, Van und

Al]la! und Malazgird besucht. Anonyme byzantinische Kupfenniinzen wurden auch irn
lokalen Antikenhandel in Van beobachtet.
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Doch Nordsyrien und die Diyar Mu<;lar gehorten nicht zu dem Herr
schaftsgebiet der Marwaniden, und so muB fur jede dieser Regionen
die Frage nach dem Beginn des Importes gesondert gestellt werden.

Gab es ein politisch-militiirisches Umfeld, das den Import begiin
stigte? Sucht man eine politische Ursache fur diesen Import oder zu
mindest eine politische Situation, die die Wahrscheinlichkeit eines
verstiirkten Importes byzantinischer Kupfermiinzen erhoht hatte, so
lassen sich mehrere Daten anfiihren. Ein bestinuntes historisches Er
eignis als Ursache fur diesen Export liillt sich jedoch nicht feststellen.
Mehrfach wurde die politische Geographie zwischen Byzanz und den
islamischen Herrschaften in Nordsyrien und Nordmesopotamien im
5./11. Jahrhundert stark veriindert. Schon im Jahr 390/1000 wurde
dem marwanidischen Amir ein byzantinischer Rangtitel verliehen. J77

Seither blieb eine enge Beziehung des marwanidischen Emirates mit
Byzanz - mit Ausnahmen - bestehen. Seit Beginn des 5./11. Jahrhun
derts drangen die Byzantiner in des marwanidische Gebiet vor;
414/1023-4 wurden ihnen ArgiS iibergeben. 178 Die byzantinische Ex
pansion gipfelte im Jahr 42211031 in der Einnahme von ar-Ruha'. 1m
Gefolge dieser Eroberung kam es zu einer Friedenskonferenz in Kon
stantinopel, an der Vertreter der Numairiden, Marwaniden und Mir
dasiden teilnahmen (S. 90). Uberliefert ist, daB sich ~ibl ad-Daula
Na~r ibn ~alil:i ibn Mirdas und ~abIb ibn Wanab zu Tributleistungen
verpflichteten. Moglicherweise erleichterten diese Friedensvertrage
auch die gegenseitigen Handelsbeziehungen. Kupfermiinzen sind in
der Regel im Fernhandel nicht diejenigen Miinzen, die als allgemeines
Tauschmittel Verwendung finden. Sie sind selbst Handelsware. Es ist
nieht ausgeschlossen, daB die byzantinische Expansion und die nach
folgenden Vertrage den Handel mit Kupfermiinzen begiinstigten. Vor
stellbar ist, daB die byzantinischen Miinzen nach der Einnahme von
ar-Ruha' in der Umgebung der Stadt, das hei13t im islamisch beherr
schten nordliehen BaliJ)-Tal, I:Iarran und Sarug, akzeptiert wurden.
Aul3erdem muB damit gerechnet werden, dal3 mit jeder Miinzverru
fung im byzantinischen Reich dort niedrig tarifierte oder entwertete
Miinzen in das islamische Gebiet verkauft wurden. Mogliche histori
sche Ursachen waren aber auch die seldschukisehe Eroberung von ar
RuM' im Jahr 47911086 und die friinkische Usurpation der Stadt im
Jahr 491/1 098.

177 Siehe Kapitel zwei, Anm. 276.
178 Yal)ya, Tli.riI], ed. Tadmuri, 388. Felix (1981) 140f.; Ripper(2000) 37£.
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Da aber das Umlaufgebiet der byzantinischen Kupfenniinzen sehr
viel groJ3er als Nordmesopotarnien und Syrien war, konnen zwar von
Region zu Region unterschiedliche lokale historische Ursachen fUr
den Import bestanden haben, aber die eigentliche Erklarung muJ3 in
iibergeordneten Sachverhalten gesucht werden.

Gab es ein Preisgefiille zwischen Byzanz und der Untersuchungs
region, welches den Import begiinstigte? Die byzantinischen Kupfer
miinzen waren, entgegen den iiblichen - allerdings zweihundert Jahre
zuvor verwendeten - islamischen Kupfermiinzen - nach Ausweis der
Fundplatze - im Umlauf nicht regional beschriinkt. Sie wurden weit
raumig in den ostlichen Nachbarregionen des byzantinischen Reiches
akzeptiert, in so unterschiedlichen HeITschaftsbereichen wie Aser
beidschan, Armenien, Ostanatolien, Nordmesopotarnien und Syrien.
Ihr Wert konnte daher nicht durch staatliche Garantien gesichert wer
den, sondern nur durch stillschweigende Konvention der Markteilneh
mer. 179 Nach einer Abhandlung aus dem 6.112. Jahrhundert, die einige
Reformen Alexius' I. behandelt, blieb der theoretische Kurs in Byzanz
288 Folies zu einer vollwertigen nomisma zu 24 Karat. Doch dies
diirfte den Realitaten des Geldverkehrs in der Zeit der anonymen Fol
Ies und dem sich entwickelnden System von Miinzverrufungen nicht
mehr entsprochen haben. Wahrscheinlich lag der Kurs niiher bei 100
Folies fur eine nomisma von Michael VII. als bei 288. 180 Die Geldge-

179 Eine Miinzkonvention zwischen den regionalen Herrschem erscheint unwahr
scheinJich, da sich die seJdschukischen Machthaber, verglichen mit den ayyiibidischen
Herrschem, wenig urn Wiihrungsfragen kiimmerten.

180 Folgende Oberlegungen haben nur eine unzureichende Quellenbasis im Text der
Palaia kai Nea Logarike; Morrisson (1979). Sie sollen dazu dienen, die Schwierigkeiten
einer Schatzung fUr das reale Austauschverhiiltnis darzustellen und den theoretischen
Kurs von I nomisma zu 288 folies zu kritisieren. In dem von Svoronos rekonstruierten
Text wird das vollwertige nomisma mit 6.000 theoretischen nwnmi berechnet, gegenuber
dem klassischen System I nomisma=288folles=11.520 nummi. Geht man - obwoW die
Abhandlung den theoretischen Kurs eines nomisma von 288 folies nennt, ohne die Wert
relation desfollis zum nummus anzugeben - von einem theoretischen Kurs von 40 nummi
zumfollis aus, so hatle man eine Kursrelation von 150 folies zum vollwertigen nomisma.
Morrisson (1979) 441 deutet an, daB die Veranderung des Kurses zu Inomisma=
6.000 nummia ihre Entsprechung in der Erhohung des Gewichtsstandards der folies der
Klasse AI (1/42 rom. rfund, etwa 7 g) zu denen der Klasse A2 (1/18 pfund, etwa 18 g)
unter Basilius II. - etwa 365-6/976 - haben konnte. Da der Michaelton nominell nur 16
Karat gegenuber dem vollwertigen nomisma zu 24 Karat hat, heBe sich ein Kursverhaltnis
von I Michaellon zu IOOfolles denken. Diese Rechnung wirft weitere Probleme auf, die
sich aufgrund ungenugender Oberlieferung nicht losen lassen. Ebenfalls muJ3 man davon
ausgehen, das die Austauschverhiiltnisse regional unterschiedlich waren (vgl. Hendy
[1985] 302) und man muJ3 den EinfluJ3 der Miinzverrufungen des 5./11. lahrhunderts be
rUcksichtigen, fur die es kein literarisches Quellenmaterial gibt. Vgl. Hendy (1969) 5, 7;
Morrisson (1976) 25; dies. (1979), insb. 440f.; Hendy (1985) 512; ders. in DOC IV/2, 38
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schichte zeigt, daB auch bei einem festgesetzten Kurs der Wert einer
Miinze lokal immer entsprechend dem Verkehrsinteresse schwank
te. l8I Eine gewisse Verankerung des Kurses von Seiten des ausgeben
den Staates gibt es nur bei einer Garantie, die Miinzen als Steuerlei
stung anzunelunen. In der Untersuchungsregion unterlag jedoch die
Preisbildung fur Miinzen dem Verkehrsinteresse, das hei13t der Nach
£rage nach Tausclunitteln, ohne daB der Staat regulierend eingreifen
konnte. In der Theorie muG der Preis fur die byzantinischen Kupfer
munzen haher gelegen haben als der des Rolunetalls selbst, und er
muB haher als innerhalb des byzantinischen Reiches gewesen sein,
sonst hatte es nicht diesen umfangreichen Export gegeben. Kupfergeld
wurde in der westlichen islamischen Welt mit wenigen temporar und
lokal beschrankten Ausnalunen nieht mehr produziert. Wertangaben
der byzantinischen Kupfermiinze liegen nur zum Ende der Untersu
ehungsperiode vor. 182 1m Jahr 525/1130-1 stand der DInar bei 30 by
zantinisehen Kupfermiinzen, wobei es sieh wahrseheinlich aufgrund
des Kontextes urn einen guthaltigen irakischen DInar handelte und
ausdriicklich gesagt wird, daB Gold sehr bil1ig geworden war. 1m Jahr
54l/1146-7 kamen 50 Kupfermunzen auf einen galla-DInar (s.u. S.
412), und in der Zeit Nur ad-Din MaJ:unuds schwankte der Kurs zeit
weise zwischen ()O und 67 Kupfenniinzen zu einem DInar. 183 Selbst
wenn der Kurs im byzantinischen Reich nieht bei 288 Folles zu einem
nomisma sondem naher bei 100 Folles lag, so ist doch noeh ein deutli
cher Bewertungsunterschied in der byzantinisch-islamischen Grenzre
gion von mindestens 50 % nach dieser Berechnung zu vermuten. Der
Grund fur die unterschiedliche Bewertung ist zuerst im Verkehrsinter
esse, der Nachfrage, zu suchen. Dieser Unterschied lohnte den Export
aus den byzantinischen Gebieten.

Wann erreichten diese Miinzen das Baiio-Tai und Nordsyrien?
Noch fehlt die eindeutige archiiologische Veriflzierung oder Falsifl
zierung fur einen friihen Umlauf byzantinischer Kupfermunzen in der
Region und den islamischen Diyar Mu<.Jar. Da die Archaologie des
Untersuchungsraumes selbst haufig auf die - weitgehend fehlenden 
Datierungskriterien der Numismatik angewiesen ist, liefert sie umge
kehrt bislang keine genaueren Hinweise fur die Datierung des Impor-

181 FUr Beispiele aus der osmanischen Zeit vgl. Wilski (1995) 5-20.
182 Zu den Quellen siehe ooten S. 412f.
183 Aufwelchen Dinar sich diese Angabe bezog, ffit nicht eindeutig, siehe dazu S. 416.

Selbst wenn man im schlechtesten Fall den Michaellon mit 16 Karat (66 %) anselzt, so
bleibt es bei der Uberbewertung des Kupfers gegeniiber dem Gold im islamischen Reich.
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tes. Die gro13en Mengen von byzantinischen Miinzen aller Emissionen
von der Klasse A bis zu den tetartera des Alexius, wie sie im Schatz
fund von ar-Raqqa und von "Mardin" dokwnentiert sind, lassen ent
weder einen kontinuierlichen Einstrom oder mehrere Importwellen
annehmen. Geht man von Importwellen aus, so kann ein, welll1 auch
als Kriterium schwaches, numismatisches Argument die Nachahmun
gen der byzantinischen Foiles aus den islamischen Gebieten sein. In
der Regel werden nur aktuelle kursgiiltige und hiiufige Miinzen nach
geahmt. Mir sind bisher aus nahOstlichen Funden au13erhalb des by
zantinischen Reiches keine Nachahmungen der anonymen Miinzen der
Klasse A bekalll1t,184 dagegen mehrere Exemplare der Klasse B, deren
Produktion etwa urn 420-425/1030-35 einsetzte (Abb. S. 466).185 Da
nach fmden sich von fast jedem der folgenden byzantinischen Miinz
typen Nachahmungen aus den islamischen Gebieten. 186 Dies wiirde auf
einen Begillll des Importes in die Diyar MU9ar in der Zeit der Erobe
rung von ar-Ruha' durch die Byzantiner im lahr 422/1031 deuten.

Schwarze Dirhams und byzantinische FolIes Hefen iiber einen lan
gen Zeitraurn hinweg gemeinsam urn. Es gibt jedoch wesentlich mehr
Hinweise auf die Dominanz des Umlaufes der Schwarzen Dirhams in
Nordsyrien und den Diyar MU9ar - zumindest wahrend der ersten
Hiilfte des 5./11. lahrhunderts - als auf den der byzantinischen Kupfer
miinzen. 1m Balig-Tal wurden, mit Ausnahrne von Nr. 20, nachweis-

184 Heidemarm - Miglus (1996), Nr. 19.
185 Morrisson (1970), Nr. 41/Cp/AE/67ff.
186 Die folgenden Beispiele sind eine Zusammenstellung von Nachahmungen byzanti

nischer Miinzen auf der Basis der Literatur, der unlersuchlen offenllichen und privaten
Sanunlungen sowie der yom Verfasser bearbeiteten Fundkomplexe: Zu Klasse B: Heide
marm (2002b), Nr. 248; SB (5167; 3,09g; 22mm; 12h; spiegelverkehrte Schrift; oktagonal
beschnitten); Bellinger (1928), Tafel III, Nr. I und 2 (beide aus der deutschen Ba'iabakk
Grabung). Zu Klasse C: SB (5168; 1O,23g; 28mm; Fundort Osttiirkei), Bellinger (1928),
Tafel III, Nr. 4, 7. Zu Klasse H: Bellinger (1928), Tafel III, Nr. 5 (dieses Exemplar
stammt allerdings aus der Grabung in Korinth und muB somit als griechische Nachah
mung gelten). Zu Klasse J: SB (5169; 5,88g; 24mm; 2h; iiberpragt auf Klasse C). Zu
Klasse K: SB (5162; 4,76g; 27mm; 6h; Fundort Malazgird, Tiirkei). Zu Constantin X u.
Eudokia, Morrison (1970), Nr. 5IICpIAEIOI: SB (5170; 2,66g; 22mm; 6h; moglicherwei
se ein beschnittenes Original), (1227), (1226; 3,38g; 26mm; 6h), (1225; 2,74g; 21mm; 6h;
beschnitten?), (1224; 3,328; 25mm; 7h), (1223; 3, 378; 22mm; 9h), (5947; 2,338; 22mm;
Ilh); 'USS (1958-1959) Tafel IV, Abb. 7; Althoff (1999), Nr. 1014, lOIS; Peus 369
(2001), Nr. 1747 (4,938; Abb.). Zu Alexius /., Typ Thessalonilw, Alexius I. Av. Chri
stuslRv. Kaiser Halbbu.ste, Morrisson (1970), Nr. 59ITh1AEI08jJ., DOC IVII, 236, Nr. 38:
SB (5163; 1,2Ig; 2Omm; 6h; leiehl oktogonal). Zu Alexius 1., Typ Thessalonilw, Av. Chri
stus. Rv. Kreuz; wahrscheinlich zu Morrison (/970), Nr. 59ITh1AEl14jJ., DOC lVII, 236
238, Nr. 40: SB (5164; 1,65g; 19mm), (5165; 2,07g; 2Omm); Privatsammlung (2,93g;
22mm; 10h; Uberpriigung; Folo OMJ). Die Nachahmungen wurden in dcr Literatur nur
ZlUll Teil erkarmt und sind haufig unler den regularen Ausgaben angegeben.
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lich nur Schwarze Dirhams vor dem Jahr 450/1058-9 gepragt. Jedoch
wurden in I:Iarran zwei offensichtlich weitgehend nur noch aus Kupfer
bestehenden Schwarze Dirhams aus dem Zeitraurn 504/1111 bis 511/
1118 gefunden. 187 In Aleppo scheint aufgrund der iiberlieferten Exem
plare die PrageHitigkeit an Schwarzen Dirhams irn Laufe der zweiten
Halfte des 5./11. Jahrhunderts abzunehmen. 1m Schutt aus der Nord
ostecke der Versammlungsmoschee in ar-Rafiqa, der aufgrund des
Miinzbefundes in die Zeit kurz nach 450/1058-9 datiert wird, fanden
sich keine byzantinischen Miinzen. 188 Die Schatzfunde von Schwarzen
Dirhams k6nnen ebenfalls keine Hinweise auf den Beginn des Umlau
fes der Kupfermiinzen geben, cia aIle Schatzfunde Schwarzer Dirhams
in sich homogen sind - bei zum Teil gleichzeitig nachgewiesenem
Umlauf von byzantiniscben Miinzen. Die erste Miinzausgabe von Bal
duin in ar-Ruhii' urn das Jahr 494/1101 bestand noch aus Schwarzen
Dirhams, die zu einem Teil auf altere islamische Schwarze Dirhams
iiberpragt wurden (Nr. 20). Erst die folgende Miinzausgabe in ar
Ruhii' war eine Kupfermiinzemission.

Ahnlich sieht die Quellensituation fur Aleppo und Nordsyrien aus.
Auch hier fehlen nurnismatische und archaologische Quellenbelege
fur einen friihen Import der byzantinischen Miinzen, der aber auch
nicht ausgeschlossen werden kann. Der Vertrag zwischen Byzanz und
dem Mirdasiden Sibl ad-Daula N~r von 422/1030-1 sah eine jahrliche
Zahlung von 500 tausend Schwarzen Dirhams in die andere Richtung,
nach Byzanz, an den Gouverneur von Antiochia, vor, statt einer Zah
lung in Gold. 189 Die H6he und Art der Tributzahlung verweist auf ei
nen befriedigenden Umlauf an Schwarzen Dirhams zu dieser Zeit. Der
friiheste literarische Beleg, der auf einen Umlauf byzantinischer Miin
zen in Nordsyrien deutet, ist in der schon erwahnten Nachlaf3liste von
Ric,iwan aus dem Jahr 50711113 enthalten, auf die unten noch naher
eingegangen wird. Danach haufen erst sich die literarischen Belege fur
den Umlauf der byzantinischen Kupfermiinzen.

Hinweise, wenn auch schwache, erlauben die Hypothese, daB urn
das Jahr 462/ I070-1 herum, zeitgleich mit der seldschukischen Off
nung des anatolischen Raumes, ein Importstrom dieser Miinzen nacb
Nordsyrien und Nordmesopotamien einsetzte. Es kann sich auch urn
eine weitere Importwelle gehandelt haben. Argumente liefern das hau-

187 Heidemann (2002c), Nr. 38,39 (ai-Malik Mas\id, der in Mosul residicrte).
188 Heidemann (I 999b).
189 Ibn al-'Adim, Zubda I, 246f. Zu munismatischen Uberlegungen: I1isch (198Ia).

Zur Friedenskonferenz in Konstantinopel siehe oben S. 90 und Felix (1981) 100, 142-145.
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fige Vorkommen des byzantinischen Miinztyps von Constantin X. und
Eudokia (reg. 451-459/1059-1067) (Abb. S. 466) und vielmehr noch
dessen haufige Nachahmungen in Funden aus Nordsyrien und Nord
mesopotamien. Auch Niir ad-DIn Malpniid wahlte fur seine erste Kup
fermiinzemission diesen Miinztyp als Vorlage, urn in den Freiflachen
des Miinzbildes seinen Namen einzusetzen und ansonsten in den
christlichen und kaiserlichen Darstellungen dem Vorbild zu folgen. 19o

Ein weiterer Importschub kann im Zusammenhang mit der Miinz
reform des Alexius I. im Jahr 485/1092 in Byzanz vermutet werden.
Darauf verweist der Schatzfund von "Mardin", in dem der letzte Fol
listyp von Alexius, Klasse K, mit 14 % der zweithaufigste Miinztyp
und der am haufigsten gegengestempelte iSt. 191 1m Zuge der Miinzre
form wurden die grof3formatigen Kupfermiinzen verrufen und nun
kleinere kupfeme tetartera gepragt. In der Regel geht eine Miinzre
form mit einer Abwertung der bisherigen Miinzen einher. Ein Export
der Miinzen, die in Byzanz an Wert verloren hatten, schien vermutlich
lohnend. Dies ware neben der stark unterschiedlichen Bewertung der
Kupfermiinzen in Byzanz und den islamischen Nachbargebieten ein
zusatzlicher okonomischer Anreiz fUr den Export. Ein Absatzgebiet
fur die entwerteten Kupfermiinzen war die islamische Welt, da es in
den Stadten eine Nachfrage nach gemiinzten Tauschmitteln gab. Die
ser Hypothese widerspricht nicht, daB unter den byzantinischen Miin
zen in Syrien auch Nachreform-tetartera des Alexius gefunden wur
den, denn gerade nach der Entwertung in Byzanz ist eine letzte Im
portwelle gut vorstellbar, wobei ein grundsatzlicher Bewertungsunter
schied vermutlich weiterhin bestehen blieb.

Wann endete der Import der byzantinischen KupJermiinzen in die
Untersuchungsregion? Der Miinzbefund gibt eine genauere Antwort
fur das Ende als fur den Beginn des Importes. Der Import endete zwi
schen dem Jahr 485/1092, der Miinzreform des Alexius, und dem Jahr
512/1118, dem Ende seiner Herrschaft. DaB der Import nach dem Jahr
485/1 092 fortgesetzt wurde, dafur sprechen nicht nur die in Syrien
und Nordmesopotamien gefundenen tetartera von Alexius, sondem
auch deren lokale Nachahmungen. Jedoch brach der Import dann abo
Die Miinzen seiner Nachfolger befmden sich nicht mehr unter dem
syrischen und nordmesopotamischen Fundgut. Zu diesem Zeitpunkt

190 Hennequin (1985), Nr. 603-629. Fundvorkommen: Aleppo-Zitadelle: Fund-Nr.
QH99-28/19-9. Balis: Hennequin - 'm~ (1978) 233-244. Ar-Raqqa-Schatzfund: 'US~

(1958-1959) 31-33, Nr. 4 (4 Exemplare). J:lamah: mindestens 17 Exemplare.
191 Lowick - Bendall- Whitting (1977) 14f.
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war der Bestand an byzantinisehen Kupfenniinzen, die noeh weitere
70 bis 80 Jahre in der islamisehen Welt zirkulieren sollten, importiert.

Warum endete der Import? Zum einen ist ein Zusammenhang mit
der Einfiihrung des byzantinisehen Kupfer-tetarteron im lahr 485/
1092 vorstellbar. Mit diesem Argument llillt sieh jedoeh nieht erklii
ren, warum noeh tetartera von Alexius I. exportiert wurden, aber nieht
die seiner Naehfolger. Es ist moglieh, daB dureh die Etabliemng der
anneniseh-byzantinisehen und dann friinkisehen Herrsehaften in
Nordsyrien und in den Diyar MUQar ab dem lahr 491/1098 der Handel
mit diesen Kupfenniinzen unterbroehen wurde. Wie oben schon ange
deutet (S. 395), kann noeh einige Zeit die Versorgung iiber Mittelgrie
ehenland und Antioehia fortgesetzt worden sein, aber nieht iiber die
Regierungszeit von Alexius I. hinaus. Ob dies als Erkliirung ausreieht,
mul3 offen bleiben, solange die lokalen politisehen Verhaltnisse, die
zu einem Ende des Importes in den Diyar Bakr, Annenien und Aser
beidsehan in genau der gleiehen Zeit fiihrten, nieht analysiert sind.

Wie lautet der Ausdruck fUr die byzantinischen KupJermiinzen in
den literarischen Quellen? Die philologisehe Analyse ist kompliziert,
da der Sehliisselbegriff qir!iis mehrdeutig ist. Daher wurde er aueh
bislang im Hinbliek auf monetiire Bedeutungen untersehiedlieh iiber
setzt. ln In einem historiseh kurzen Zeitraum von 150 lahren und in
nahe beieinander liegenden Regionen wurden untersehiedliehe Miinz
sorten mit diesem Begriffbezeiehnet. 193 Die zeitgenossisehen Worter-

InAIs erster iibersetzte Behmauer im Jahr 1861 (Saizari, Nihiiya, ed. al-'ArinI, 75;
iibers. Behmauer, 32) den Ausdruek al-qarii.tis al-frangiya, mit assignats europeens, mit
denen er weniger Anweisoogen im allgemeinen Sinne, sondem Papiergeld meinte. Dies
wiederholt Sauvaire (1881) 516. Ebenso iibersetzte Bloehet eine Passage bei Ibn al-'Adim
(RHC HOr III, 690) im Jahr 1884 mit cinquante assignats en papier de papyrus. Dies
fuhrte dazu, daB Dahhiin in seiner Edition (Ibn a1-'Adim, Zubda II, 284f.) stat! des im ur
spriingliehen Text vorhandenen qar.tis burs (zur Sehreiboog s. Anm. 231) dies zu BRS
(burs oder birs) korrigierte, dem Wort fur die grobe Wolle des Roten Papyrus. Elisseeff
(1967) III, 817 verwies wieder auf den urspriingliehen im Text stehenden Ausdruek baras
und verstand darunler eine geringhaltige Silbermiinze. Er bemerkte: la racine BRS
d'apres Lisiin al- 'Arab t. VII-VII, signifiant 'tache' elle peut s'appliquer aw: fragments
d'argent oxyde qui rapellent les mouchetures de la robe d'un cheval au d'un leopard. Er
iibersetzt daher entsprechend Qarii.tis noir, vermutJich in Kenntnis der ooten erwiihnten
Textpassage bei Abu Sarna (Anm. 219), Ashtor (1969) 241, der die Ubersetzoog von
Elisseeff kannte, blieb dagegen bei der traditionellen Interpretation mit assignats de
papier, Labib sah in den qarii,tis eine Silbenniinze; Labib (1959) 229; ders. (1965) 265.

193 Der publizierte Stand der Diskussion wn die Deutung des Begriffes qir,tiis fmdet
sieh bei Bates (1989) 437. Ich danke Lutz Ilisch ood Michael Bates herzlieh fUr die schon
vor vielen Jahren begonnene Diskussion iiber die Bedeutung des Wortes qir.tiis, in der die
Beteiligten iiber Jahre auch die Positionen wechselten. Dies fuhrte irnmer wieder zur Prii
zisierung ood zu einer Vervielfachoog der Belegstellen.



404 KAPlTEL FUNF

bueher geben verschiedene Definitionen an, da sie untersehiedliehe
Bedeutungen fur einen Begriff zusammenfassen. Eine der Grundbe
deutungen leitet sich aus dem griechischen Wort xap"7~, Papyrus, abo
Qirtiis benennt im Arabischen und qr!esii im Syrisch-Aramaischen das
gleiehe. Jedoeh im 5.111. und 6.112. Jahrhundert, als Papyrus nieht
mehr hergestellt wurde, bezeichnet der Begriff einfach nur weilles Pa
pier. Wie diese Bedeutung mit den Miinzsorten in Zusammenhang
steht, ist bislang nicht bekannt. 194 Abgeleitet von der Bedeutung "wei
l3es Papier" wird der Begriff in dieser Bedeutung im Zusammenhang
mit Geld nur verwandt, wenn Geldstiieke, meist Drnare oder Dirhams,
verschenkt werden sollen. Fur die Ubergabe wickelte man die Miinzen
oder aueh Juwelen in ein StUck Papier. Das ganze nannte man
qir!iis. 195 Moglicherweise gibt es fur den Begriff qir!iis eine zweite
Etymologie, die sich von einem anderen grieehischen Wort ableitet.
Diese zweite Bedeutung von qir!iis ist Kleinmiinze. Fiir die syrisehe
Form qr!esii I96 , die der arabischen Variante qartis197 entspricht, ver
mutet Broekelmann die Herkunft vom griechisehen KcparlOv, Karat,
im Sinne von nummulus, einer Kleinmiinze. 198 Eine andere seit friih-

194 Das Wort qir.tiis geht, wie Ashtor (1969) 241, erwiilmt und die arabisehen Lexiko
graphen nahe1egen, wahrseheinlieh auf das griechische Wort X6.PTTl~ fur Papyrus zuriiek.
In der Bedeutung "weilles Papier" wird der Begriff aueh im 7.113. Jahrhundert von Abu
Sarna, pail, 184, verwendet. Die Verwandtsehaft der Werter fur Papyrus und fur Kup
fermiinze hat die Forschung lange verwirrt. Vgl. Freytag, (1830-1837) III, 427; FiJiizii
badI, Qamus I, 789; ZabIdI, Tag XVI, 366. Siehe oben Anm. 192.

195 Freytag (1830-1837) III, 427 (bezieht sieh auf ar-RazI); ar-RazI's Kommentar in
a1-l:Iann, Maqamat, ed. Silvestre de Saey II, 552; ed. Reinaud - Derenhourg II, 630;
iibers. Chenery - Steingass II, 157 (47. Maqamen; siehe Anm. 204); QurasI, Cawahir II,
608 (in der Biographie des Qii~I Abu I-Qiisim 'Ali as-Simnaru, gest. 493/1100, [...J wa
a/qii ilayya qir.tiisan fthi daniinir); Sib~ ibn al-CauzI, Mir'iit, Ms. Arabe 1506, fol. 115v
(unter dem Jahr 460/1067-8, [...JqirfrIsanfthii maral daniinir; kowiigi!fthii daniinir); fol.
137r = ed. Sevim, 158 (Zur Hoehzeit des kalifalen Thronfolgers im Sa'ban 464/April-Mai
1072 fmdet jeder Gast einen groBen qiT1iis mit Geld und Juwelen auf seinem Teller; wa
'alii kulli .tabaqin qir.tiisu kabirun fthi gauharu 'alii 'iidatihim wa-daniinir); ed. Jewett,
198f.=ed. Haidarabad VIII, 315f. (Niir ad-Din ~ud sehenkt einem Bettler, der sieh
von l:Iarran naeh Aleppo begibt, einen qiT1iis, in dem sieh 50 Drnare befmden). Der mir
bekannte fiiiheste Be1eg fur die Praxis, in dem jedoeh das Papier kiigid genannt wurde,
stammt aus der Biographie des Gouverneurs von Heral Abu 'Abdallah Muhammad ibn
AbI puhl al-'Abbiis (gest. 378/988-9); ija!Ib aI-Bagdad!, TarI!], 120. Diesen Hinweis ver
danke ieh Florian Sobieroj. Diese Praxis wird aueh mit einer ruq 'a, einem Zettel, in dem
sieh die Geldstiieke befinden, iiberliefert, l:IarIri, Maqamlit, ed. Silvestre de Saey I, 70;
iibers. Chenery - Steingass I, 142 (7. Maqiimen).

196 Barhebriius, Laughable, 122f.; iibers. 149 (Geschiehte Nr. 590).
197 Ibn a1-'AdIm, Zubda II, 285; Ibn al-'AdIm, Bugya VII, 3488f.; VIII, 5857.
198 Broekelmann (1928) 695 stiitzt sieh wahrscheinlieh in seinem Verstiindnis auf Mo

rales (1886) 451 ("eine Art Miinze von geringem Werth"). Der Keration war unmittelbar
vor den Miinzreformen des Alexius I. eine Reclmungsmiinze fur GoJdteilstiieke, das
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islamischer Zeit geHiufige arabische Ableitung desselben griechischen
Wortes ist qirii!, irn Sinne einer kleinen Gewichtseinheit. 199 In der
griechisch-byzantinischen Literatur gibt es jedoch keine Bezeichnung
fur den follis, der mit qir!iis verwandt ist und von chartes oder kera
lion abgeleitet worden ware.200

Die arabischen Lexikographen al-Fuiizabadi (gest. 81711415)201
und az-Zabldl (gest. 120511791 )202 - sofem sie sich auf eine Miinze
beziehen - nennen als Bedeutung dirham. Jedoch sind beide Autoren
weit von der Zeit des Umlaufes jener mit qir!iis bezeichneten Miinze
entfemt. Zeitlich naher steht der ayylibidische Lexikograph ar-Razi
(gest. 66611267-8)203, dessen Erklarung sich in einem Kommentar zu
al-l:Iarirls Maqiimiit fmdet:

Man sagt, er [al-I:fariri] meinte mit dem qi'1iis ein Stiick Papier, in das
man Dirhams einwickelte, und ar-Razi sagte, der qir!iis ist vergleichbar
einem halben Dirham aus Kupfer, in dem sich ein wenig Silber befindet,
mit ihm handeln einige Stiidte in Syrien und einige Stadte der Franken.204

Ar-Razi spricht hier eine kleine Miinze aus Kupfer mit geringem Sil
bergehalt an. Qir!iis konnte hier also auf den Schwarzen Dirham deu
ten. Jedoch bezeichnen andere Quellen aus der Untersuchungsperiode
mit qir!iis eine vom Schwarzen Dirham verschiedene Miinzsorte und
ayylibidische Texte aus der Zeit ar-Razls benennen mit qir!iis eindeu
tig eine Kupfermiinze. Wahrscheinlich ist die Grundbedeutung weder
Kupfer- noch Silbermiinze, sondem qir!iis bezeichnet nur eine Miinze
von geringem Wert. Daher ist es notwendig, die einzelnen histori-

histamenon nomisma zu 24 keration, das leichtere tetarteron nomisma zu 22 keration.
Der keration wurde zu 12 Foiles gerechnet. Foiles und Keration werden im byzantini
schen System nicht g1eichgesetzt; siehe Hendy in DOC IV/2, 38.

199 Vg!. Lane (1863-1894) 1,7, 2517; Hinz (1955).
200 Vg!. Hendy (1985).
201 Firiizabadi, Qamus I, 789.
202 Zabidi, Tag XVI, 366.
203 Zu Sams ad-Din Abu Bala Mul)ammad ibn Abi Bala ar-Razi siehe l:Iariri,

Maqamat, ed. Silvestre de Sacy II, vii. Zum Todesdaturn siehe Taufiq in der von ihm 00
sorgten Edition Razi, Mul.Jtar, 26. Ar-Razi schrieb ein theologisches Werk (GAL I, 429)
und kopierte und kommentierte die Maqamat von al-I:Iariri. Ebenfalls venaBte er eine zu
sammenfassende Ausgabe (al-Mubtar) des Worterbuchs $i~ii~ des transoxanischen Ge
lehrten al-Cauhari al-Farabi (gest. 393/1002-3 oder 397/1006-7). Zu al-Cauhari: Bockel
mann, GAL 1,128; SI 196 und L. Kopf: al-Qiawhari. In: EI2 n, 495-497.

204 Ar-Razis Kommentar in aI-1:1am, Maqamat, ed. Silvestre de Sacy II, 552; ed.
Reinaud - Derenbourg II, 630 (qUa arada bil-qirJiisi qi,t'atan min kiigidin tiit;ia 'a fihi d
dariihimu wa-qiila r-Riiziyu I-qir.tiisu iabiha n4fa dirhamin mina n-nu~iisi wa-fihi iai'un
mina l-fidfjati yata 'amula biM ba (iu biladi i-Stirni wa-ba (iu bi/tidi I-Frang). Eine ver
gleichbare Erkliirung fehlt in seiner Kurzfassung des $iha~ von al-Cauhari, vg!. Razi,
Mul.Jtar, 530, ebenso im Werk von al-Cauhari selbst, vgl. bauhari, ~il,Jal:i III, 137.
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schen Belege fur qir!iis getrennt zu untersuchen, urn ihr jeweiliges
konkretes Bezugsobjekt zu ennitteln. Mit einem Attribut versehen,
wie ifrangi, friinkisch, oder aswad, schwarz, kann der Begriff qir!iis
zur gleichen Zeit am gleichen Ort auch verschiedene Fonnen von ge
ringwertigen Miinzen bezeichnen. Der jeweilige Nachweis fur eine
konkrete Miinzsorte gelingt nur bei einem Teil der Textbelege durch
eine Kenntnis des nurnismatischen und archiiologischen Kontextes
sowie durch einen Vergleich mit moglichen alternativen Bedeutungen.

Erstens, qir!iis bezeichnet im Raum Nordsyrien und Nordmesopo
tamien die importierten byzantinischen Kupfenniinzen. In einer phi
lologisch problematischen Stelle innerhalb der Aufziihlung von Ibn al
Furat iiber die Geldsorten im nachgelassenen Schatz von Ri9wan aus
clem Jahr 507/1113 fmclet sich gleich zu Beginn cler Aufstellung: min
al-miil bargin (?)205 qarii!is lamiinimi ~a (?)206, "an Vennogen achthun
dert Sack qir!iis". Danach werden Angaben zu den DInar-Bestiinden
und den Bestiinden an dariihim sud, Schwarzen Dirhams, gemacht. Da
die Angabe in qir!iis (pI. qarii!is) an erster Stelle steht, handelt es sich
wahrscheinlich urn einen bedeutenden Vennogensposten. Der qir!iis
ist hier eine Miinze, die von dem dirham aswad verschieden ist. Bates
sieht in diesen bei Ibn al-Furat erwiihnten qarii!is seldschukische Kup
fermiinzen. 207 Die von ibm bezeichneten Kupferpriigungen sind jedoch
nicht Aleppo, sondern der Miinzstiitte Antiochia zuzuordnen.208 Deren

205 Ibn al-Furat schreibt das Graphem ohne Diakritika. Dozy (1881) I, 65, iibersetzt
,,sac", was im Kontext dieser Textstelle sinnvoll ist. Weitere Belegstellen, auch als Ge
wichtsbezeichnung, sind mir nicht bekannt; vgI. Hinz (1955).

206 Das Graphem fur das Zahlwort ist rucht eindeutig: a!ifund nun sind in Ligatur. Sie
konnen aber auch fur andere Buchstabenkombinationen stehen; der folgenden Aufstrich
fur das mim ist etwas zu lang ausgefalIen, so daB er auch fur ba~ ta'usw. stehen kann;
zwischen dem ~amza-Trager ya' und der ta '-marbu!a ist ein Hiikchen zuviel. Wenn es
sich urn ein Zahlwort handelt, ist die Stellung nach dem geziihlten Objekt ungewohnlich.
Als Zahlwort konnte es auch zur folgenden Zahlenangabe gehOren. 1m Text folgt wa-alf
alfdinar. Gegen eine Verbindung mit dem nachfolgenden Zahlwort spricht jedoch, da/3
zwischen qara.tis und dem famanimi'a kein trennendes wau steht, mit dem sonst die ver
schiedenen Geldsorten im Text voneinander getrennt werden. Ich danke Michael Bates
und Tilman Seidensticker fur die Diskussion iiber diese problematische Passage.

207 Bates (1989) 437.
208 In Antiochia setzten diese Kupfermiinzen in veranderter Form den Umlauf der by

zantinischen Miinzen fort. Vor der seldschukischen Eroberung gehOrte Antiochia zu By
zanz. Der Kleingeldumlauf wurde in Antiochia durch anonyme byzantinische Kupfer
miinzen und danach den tetartera von Alexius I. bestimmt (Waage 1952). Nach der seld
schukischen Eroberung wurden der Import also fortgesetzt, jedoch daneben wurden Kup
fermiinzen mit bildlichen Darstellungen eingefiihrt. Sulaiman ibn Qutulmus erwiihnt in ei
nem Brief an Muslim ibn Qurais im Jahr 477/1084-5, daB er das Miinzrecht (sikka) im
Namen des Sultans Maliksah ausfiihrt (amma .Ui 'atu s-su!!ani fa-hiya [... ] as-sikkatu fi
biladi); Ibn al-A!Ir, Kamil X, 90; ed. Beirut, 139; eine etwas andere Wortwahl in Ibn al-
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Umlauf war auf die Region Antiochia beschrankt;209 eine eigene seld
schukische Kupferpragung gab es in Aleppo nach dem bisherigen
Stand der Materialkenntnis nicht, auch Hefen Antiochener Miinzen
wahrscheinlich nicht regular in Aleppo urn. Ebenfalls sind die soge
nannten al-qara!is al-ifrangiya (die friinkischen), aus Europa impor
tierte Billonmiinzen (S. 408), vennutlich ausZllschlie13en, da diese
wahrscheinlich nur in den friinkischen Gebieten, nicht aber im Raum
Aleppo urnliefen. 2IO Nur byzantinische Kupferfolles standen neben
den Schwarzen Dirhams in Aleppo in gro13er Menge archaologisch
nachweisbar zur Verfiigung. Die zeitlich nachste Erwahnung von
qir!as, aber nur im Sinne von Kleinmiinze ohne nahere Spezifizierung,
fmdet sich in den vor 516/1122 geschriebenen Maqamat des al-l:IarIrI,
die iiber die Erlebnisse einer fiktiven Person Abu Zaid as-SariigI be
richten, der nach der Zerstorung Sariigs im Jahr 494/1101 durch die

Alir, Biihir, 6. Diese Kupfenniinzen sollten die byzantinischen Miinzen wahrscheinlich
ersetzen oder parallel zu ihnen zirkulieren. Ahnlieh dem byzantinisehen System wurden
die neuen Antiochener Kupfenniinzen in unregelmiil3igen Abstiinden verrufen und neue
ausgegeben. Die neuen wurden zumeist auf die alten Miinzen iiberpriigt und nahmen da
naeh deren Funktion im Zahlungsverkchr ein. Zur besseren Unterseheidbarkeit waren sie
mit bild1ichen Darstellungen wie Kranich, LOwe, Elefant und anderem versehen. Die
Amire von Antioehia wurden auf den Miinzen selbst nieht genannt, sondem nur MalikSah
und spiiter Ri~wan als Oberherren der Stadt. Miles (I 948) besehrieb als erster diese Miin
zen, ordnete sie aber Aleppo zu, ebenso Hennequin (I 985), Nr. 220-229. Ilisch (l982b)
steHte diese Miinzen in einem unpublizierten Vortrag als Priigungen der Seldschuken in
Antioehia vor. Die Kreuzfahrer setzten die seldschukische Kupferpriigung bruehlos fort.
Bedoukian (1987b) 159 ging noeh davon aus, daB dieses System periodisch verrufener
Kupfenniinzen in Antioehia von den Kreuzfahrem eingefiihrt worden war. Bates (1989)
437 zieht Aleppo als Miinzstiitte schon in Zweifel. Metcalf (1995) 23, deutet schon die
Moglichkeit an, daB die kreuzfahrerJichen Priigungen in Antiochia eine Fortsetzung der
seldschukischen Priigung darstellen. Zu den kreuzfahrerlichen Priigungen in Antiochia
vgl. Rheinheimer (1991) und Metcalf(1995) 22-30.

209 Dies verdeutlicht die groBe Anzahl an seldschukischen Antiochener Priigungen, die
in der Grabung von Antiochia gefunden wurden (Miles [1948]) - im Vergleich zurn Feh
len dieser Miinzen aus kontrollierten archiiologischen Grabungen in Nordsyrien. Jedoch
befanden sich Antiochener Kupfenniinzen vereinzelt unter den 20.000 islarnischen Fund
miinzen ohne genauere Provenienz aus dem heutigen Syrien, die vom Verfasser in den
achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts untersucht wurden. Da die Provinz Antiochia heute
in der tiirkischen Republik liegt und die untersuchten Miinzen aus der Arabischen Repu
blik Syrien stammen, spiegeln sie den Umlauf auBerhalb der Provinz Antiochia wider.
Jedoeh im Vergleich zu der gcsamten untersuchten Zahl nahmen die Antiochener Priigun
gen nur einen insignifIkanten Anteil ein. Dies spricht gegen eine These, daB die seldschu
kischen Antiochener Kupfenniinzen kursgiingiges Zahlungsrnittel in Aleppo waren und
sornit mit dem im NachlaB von 507/1117 genannten qarii.tis identisch sind.

210 Das Urnlaufgebiet der friinkischen Import-Billondeniers ergibt sich relativ deutlich
aus der Aufstellung von Schatzfunden dieser Miinzen bei Metcalf (I 995) 309-311, Nr. 2,
4, 6, 7, 8, 9, 12. Auf der Zitadelle von Aleppo (Bearbeitung Heidemann) wurden keine
friinkischen Deniers gefunden, ebenso nicht in Debes (Morrisson [1980]), das an der
Grenze zu Antiochia liegt.



408 KAPlTEL FUNF

Kreuzfahrer in den Irak kam.21l Diese Passage wurde 150 Jahre spater
von ar-Razl (s.o.) kommentiert.

Dieser durch AusschluJ3 von Alternativen gewonnene Befund, daB
der qir!iis in dieser Zeit in Nordsyrien den byzantinischen Follis be
nennt, wird noch deutlicher an den Textbelegen fUr qirtiis aus der Re
gion Qal(at Ga(bar und ar-Raqqa fur die Jahre 525/1130-1 und 541/
1146 (s.u. S. 412, 413). Diese Region ist fern von dem Geldumlauf in
Antiochia und dem der syrisch-palastinensischen Kreuzfahrerstaaten,
auch der Umlauf Schwarzer Dirhams ist fur diese Zeit dort nicht mehr
belegt. Dagegen fmden sich in den Grabungen zahlreiche byzantini
sche Kupfermiinzen (s.o. S. 393).

Zweitens, der Begriff qir!iis bezeichnet ab etwa der 2. Halfte des
6./12. Jahrhundert indigene Kupfermiinzen (s. Abschnitt VI). Mit den
Mtinzreformen von Niir ad-DIn MaJ:lmud ibn Zangl - der Pragung von
Kupfermiinzen in Damaskus im Jahr 558/1162-3 und auch in Alep
pom - ging der Begriff qir!iis auf die indigene islamische Kupferpra
gung tiber. Dies zeigen deutlich zwei Textstellen von Abu Sarna. 1m
Jahr626/1229213 und im Jahr 643/1245-6 erwahnt er in Damaskus ge
ringwertige Miinzen mit qir!iis und gebraucht synonym den Begriff
fals, das Wort fUr Kupfermiinze. Die Miinzbezeichnung qir!iis wurde
fur denfals bis in das 8./14. Jahrhundert in Damaskus verwendet. AI
MaqrIzI erwahnt sie zuletzt unter dem Jahr 720/1321-2.214

Ais drittes werden kleine diinne Billondeniers, die in den Kreuz
fahrerstaaten umliefen, mit qirtiis bezeichnet. Die erwahnte Defmition
von ar-Razl bezieht sich wahrscheinlich auf sie. Ein Handbuch fur
Marktaufsicht (~isba) nennt al-qarii!is al-ifrangiya, die Frankischen
qarii!is. Bei ihnen handelt es sich mit groBer Wahrscheinlichkeit urn
europaische Billondeniers. Sie wurden hauptsachlich aus Valence und
Lucca importiert und !iefen als regionales Kleingeld in den Kreuzfah
rerstaaten urn.215 Der Verfasser des hisba-Handbuches war der Arzt
und Qii91 von Tabariya as-Saizarl (g~st. etwa 589/1193).216 Er nennt
al-qarii!is al-ifrangiya im Zusammenhang mit einem verdeckten Kre-

2111:1ariri, Maqarnat, ed. Silvestre de Sacy II, 552; ed. Reinaud - Derenbourg II, 630;
iibers. Chenery - Steingass II, 147 (47. Maqarna: al-l:Iaganya). Yom Kontext her ist der
qir./as hier eine geringwertige Miinze, wenige Zeilen spiiter wird iiber das nutzlose Horten
von Fulus (bazn al-fals) in der gleichen Szene gesprochen.

212 Siehe zu den Refonnen Abschnitt VI.
213 Abu Sarna, pail, 155.
214 Maqnzi, Suliik WI, 205. Bates (1989) 437.
215 Zu den Billonmiinzen in den Kreuzfahrerstaaten Matzke (1993a); ders. (1994) und

Metcalf(1995) 12-21. Vgl. Anm. 210.
2161:1aggi J:.Ialifa, KasfIII, 510 (qadi in Tabariya). Brockeimann, GAL SI, 832f.
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ditgeschaft, das unter das riba-Verbot fallt. 217 Hierbei wird der Gold
dInar entweder gegen ayyiibidische Silberdirhams oder gegen al
qarii!is al-ifrangiya verkauft. Dieses Beispiel legt nahe, daB es sich
bei letzteren urn eine silberhaltige Miinzsorte handelt. Tabariya wurde
von Saladin im Jahr 583/1187 von den Kreuzfahrem erobert. Wenn
man beriicksichtigt, daB as-SaizarI seine Erfahrungen als Qa~n in das
Buch einflieBen lieB, dann war er mit dem frankisch-paHistinensischen
Geldsystemen vor und nach der Eroberung vemaut.

Ausgehend von diesem Vorverstandnis von qir!iis als islamischer
Kupfermiinze und frankischem Billondenier wird auch die in dem Be
griff qir!iis aswad al- 'iidili (Schwarzer Qit1as des al-<Adil) liegende
Differenzierung verstandlich. 1m Jahr 609/1212-3 fand fur mehrere
lahrzehnte die letzte Kupfermiinzemission in Damaskus statt.218 Fiir
das lahr 61111214-5 berichtet Abu Sarna:

In ihm [611/1214-5] geschah der Geschaftsverkehr (al-mu'amala) mit
qarii!fs as-sud al- 'adi/fya. Sie blieben eine Zeitlang. Dann wurde ihre
Pragung beendet. Sie verringerten sich in den Handen der Leute [durch
den Umlauf] bis sie verschwanden.219

Ein massiver Protest erhob sich gegen diese Miinzen, zu dessen Spre
cher sich der ~anbalitische Sail) <Abdallah al-YiinInI (gest. 617/1221)
aus Ba<labak.k220 machte:

AI- 'Adil hatte in Damaskus die Pragung von qariitis sud veranla13t. Der
Saib 'Abdallah sagte: Oh Muslime, seht auf diesen Saib Tu-nicht-gut (a5
saib al-ja 'il a~-~inii i'), der den Leuten ihren Handel (mu 'iimalatahim)
verdirbt. Dies gelangte al-'Adil zur Kenntnis und er verbot sie (fa
ab!alahii).22 1

Der heftige Protest der Bevolkerung zeigt, daB es sich nicht urn eine
der iiblichen Miinzverrufungen handelte, sondem die Reform als neu
artige Machenschaft angesehen wurde. Daher mu13 es sich bei den
qarii!is sud urn eine von den vorhergehenden Miinzen verschiedene
Miinzsorte gehandelt haben. Die Bezeichnung aswad, schwarz, kann

217 Saizari, Nihaya, ed. ai-cArini, 75. Oer KJeingeldumlauf in den Kreuzfahrerstaaten
bestand weitgehcnd aus irnportierten Billondeniers; Matzke (1993a).

218 FUr die ayyiibidische Miinzpriigung gibt cs im Vergleich zur nurnairidischen eine
gute Materiallage und Kenntnis. Die letzte Kupfermiinzemission in Oamaskus unter al
cAdil Abii Bakr fand im Jahr 609/1212-3 statt (Balog [1980], Nr. 323; SB [3964; 3,87g;
22mrn; 2h; J. xxx/609 h.]. Bei der yon Balog (1980), Nr. 324, angegeben Miinze des Jah
res 610 h. handelt es sichjedoch urn den Miinztyp aus dern Jahr 598 h.

219 Abii Sarna, gail, 86. Ahniich Ibn Ka!ir, Bidaya Xll~ 67; Maqrizi, Suliik III, 180.
220 Zur Person: Abii Sarna, gail, 125. Li Guo in Yiinini, gail, iibers. 7.
221 Dieser Protest findet sich im Nekrolog yon cAbdallah al-Yiinini bei Abii Sarna,

gail, 125. Ahnlich auch Maqrizi, Suliik III, 180, und Ibn Ka!ir, Bidaya XIII, 67.
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auf eine an Silber geringhaltige Billonmiinze deuten. Ilisch schlug
deshalb vor, in diesen Schwarzen Qara!1s einen nur kurzfristig ge
pragten Billonmiinztyp von al-(Adil Abu Bakr zu sehen. Auf diesen
Miinzen ist leider weder Miinzstiitte noch Jahr angegeben.222

Der einzige oben schon erwahnte Beleg in der syrisch-aramaischen
Literatur fur qr!esii stammt aus den unterhaltenden Geschichten von
Barhebraus, also etwa aus der Mitte des 7./13. Jahrhunderts. Aus ihr
geht nur hervor, daB es sich urn eine Kleinmiinze handelt, aber nicht,
ob aus Kupfer oder Billon.223 1m annenischen Kilikien wird mit dem
annenischen Wort k'ardez eine Kupfenniinze bezeichnet, jedoch ist
der Begriff erst ab etwa 658/1260 nachweisbar.224

Welche Stellung nahm der qir!iis - die byzantinische Kupjermunze
im islamischen Recht ein? Der Begriff qir!iis findet sich meines Wis
sens nach nicht in den Kompendien der zeitgenossischen islamischen
Rechtsgelehrten. Da die hier zu besprechenden byzantinischen qarii!is
keinerlei Silber enthalten, waren sie rechtssystematisch vennutlich
den julUs gleichgestellt, zumal sie nach dem archaologischen Befund
kursgiiltig (rii i"g) waren. Nach dem zeitgenossischen Rechtsgelehrten
al-Kasan1 wurden julUs nach Zahl und nicht nach Gewicht gerech
net. 22S Es gibt zwei Hinweise auf die Verwendung der qarii!is nach
Zahl und nicht nach Gewicht.

In einer unten naher behandelten Textstelle (S. 414) aus der Zeit
Nur ad-Om MaI:unuds wird der Wert des DInars in einer Anzahl
von qarii!is ausgedriickt und nicht mit dem Gewicht der Kupfer
miinzen (z.B. in ra!f).226
Der zweite Hinweis besteht in den haufig mandelfOnnig beschnitte
nen byzantinischen Miinzen aus den Diyar MU9ar (Abb. S. 466 Nr.
E). Wenn Miinzen nicht zugewogen, sondem abgeziihlt werden, er
gibt das Beschneiden von Miinzen einen Metallgewinn ohne Wert
verlust der einzelnen Miinze.227

222 Lutz Ilisch e-mail Korrespondenz (8. 2. 2(01). FUr die nur kurze Auspriigung die-
ser Miinzen spricht auch ihre heutige relative Seltenheit (Ilisch [1993], Nr. 181).

223 Barhebriius, Laughable, 122£.; iibers. 149 (Geschichte Nr. 590).
224 Bedoukian (1979), 48f., 55, 85.
22S Kasani, Bada'i' Y, 186, Zeile 24. Wichard (I 995) 99.
226 In mamIiikischer Zeit, im 14./15. Jahrhundert, wurden Kup£ermiinzen erst von ei

nem Betrag ab einem Dirham zugewogen; Schultz (1995) 169-188. zahlungen in SiI
berdirhams gab man in Gewichts-dirham an. Der Begriff dirham ist jedoch im Gegensatz
zu dem Begriff qir.flis ambivalent, da der dirham sowohl ein Gewicbt als auch ein Nomi
nal bezeichnet. Es ist auszuschliel3en, daB qir.tiis eine Gewichtseinheit bezeichnete.

227 Ein Teil der Fundmiinzen aus den Diyar MU9ar und wahrscheinlich auch aus
Nordsyrien ist regelmii13ig an einer oder zwei Kanten spitzoval oder mandelfOnnig be-
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Welche Rolle hatte der byzantinische qir!iis im Geldumlaufder Unter
suchungsregion? Die byzantinischen Kupfenniinzen blieben lange
Zeit nach dem Ende des Exportes die wichtigste Umlaufmiinze in
Nordsyrien und in den Diyar Mu<;lar. Literarische Zeugnisse iiber die
Funktion des qir!iis im Geldumlauf liegen nur zum Ende der Untersu
chungszeit vor. Geht man von einer deutlich hoheren Bewertung des
byzantinischen qir!iis in der Untersuchungsregion gegeniiber der
Kursrelation in Byzanz aus, so ergeben sich folgende Wirkungen auf
den Geldumlauf aus GrUnden der okonomischen Plausibilitiit:

Die Nachfrage nach Kleingeld und das Verkehrsinteresse waren
hach.
Die Oberbewertung der byzantinischen Kupfenniinzen gegeniiber
Gold und wahrscheinlich auch gegeniiber Silber miillte zu einem
AbfluB der Edelmetalle in das byzantinische Gebiet und zu einem
weiteren Einstrom der byzantinischen qiryiis gefuhrt haben.228

Die unten aufgefiihrten erzahlenden Quellen entsprechen genau die
sem Bild, das sich aus der okonomischen Logik ergibt. Einige der
Quellen betreffen die Zeit Nur ad-DIn Malpniids, in der das Kupfer
miinzwesen refonniert wurde. Jedoch sind die unten aufgefuhrten Pas
sagen noch irnmer auf den byzantinischen qiryiis zu beziehen, da in

schnil1en: Von den 18 byzantinischen Fundmiinzen dieser Zeit aus der Grabung in ar
Raqqa sieben Exemplare (Heidemann [2002b]), von den zweicn dcr Grabung in l:Iarran
einer (Heidemann [2002c], Nr. 41). Auch im Kupferschatzfund von ar-Raqqa ('USS 1958
1959) sind cine Reihe von Miinzen in iihnJicher Weise veriindert. Aile Miinzen der Tafel
4 sind beschnil1en, bis auf die beiden post-Reform-tetartera von Alexius I. Vgl. ein iihnJi
ches StUck aus dcr Grabung in Dehes; Morrisson (1980) 79, Abbildung auf Tafel Ill.
Unlcr den yom Verfasser untersuchten Fundmiinzen aus Nordsyrien ohne spezifische
Provenienz war dieses Phiinomen ebenfalls signifiklmt, vgl. SB (12 Exemplare: Nr. 5151
bis 5161, 5166). Die Sammlung K6hler-Osbahr, die aus den Mengen syrischer Miinzen,
die in den achtziger lahren des 20. lahrhunderts nach Deutschland gelangten, zusammen
gestellt wUTde, beinhaltet ebenfalls einige dieser beschnil1enen Miinzen; Althoff (1999),
Nr. 899, 1101 (Alexius, Thessalonika). ledoch liegen zu wenig Daten iiber die Gewichte
der beschnil1enen Miinzen vor, urn genauere Aussagen treffen zu kannen. Maglicherwei
se solllen die Miinzen auf das Gewicht der iiblichen islamischen Kupfermiinzen Syriens,
die urn die Mitte des 6.112. lahrhunderts gepriigt wurden, reduziert werden.

228 Wenig wahrscheinlich erscheint ein Import der byzantinischen Kupfermiinzen ge
gen Waren aus der islamischen Welt in einem signifikanten Umfang. Aus Byzanz wurden
Luxusgiiter in die islamische Welt importiert. Die Untersuchungsregion selbst ist in dieser
Zeit nicht fur die Luxusgiiterproduktion bekannt. An exportfahigen Robstoffen wie Holz
und Metall war die Untersuchungsregion relativ arm. Allenfalls kam Oliven61 als Export
gut in Betracht. Doch ist es zu bezweifeIn, ob der Olivenalexport einen Import von Kup
fermiinzen in der Gr6l3enordnung veranlal3t haben kannte. lener Olivenalexport ist dar
iiber hinaus nUT in die Richtung des lrak iiberliefert. Zurn Dlexport der Untersuchungs
region in den Irak; Ibn al-'Adim, Bugya 1,60; Ibn Saddad, A'iaq III, 153, und Ibn Sihna,
Durr,149.
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Nordsyrien Niir ad-Din Ma];unud mit der Pragung von Kupfermiinzen
im eigenen Namen nur die Erganzung des Umlaufes der byzantini
schen Miinzen bezweckte, nicht aber deren Abschaffung. 229 Der qir!iis
wurde zur wichtigsten Umlaufmiinze Nordsyriens und der Diyar
Mu<;lar. Die Pragung an Schwarzen Dirhams ging ZUIiick. Dem folgt
ein Mangel an Goldmiinzen zur Bezahlung hoher Betrage:

Ais Dubais ibn ~adaqa im Jahr 52511130-1 aus dem Irak nach
Qal<at Ga<bar £loh, brachte er 400.000 Golddlnare mit, die aber
nicht naher speziflziert werden. Anzunehmen ist, daB es sich haupt
sachlich urn seldschukische, in Bagdad gepragte DInare, dantinir
imiimiya, handelte. Der Enkel von Malik ibn Salim sagte aus: "Und
er [Dubais] kam fur die Heerfolge meines Vaters auf, bis daB der
Dinar zu 30 qar!is verkauft wurde. Er [der Enkel] sagte: Mein Vater
[also der Sohn von Malik ibn Salim] sagte zu ihm: Wohlan Malik!
Du hast uns das Gold verbilligt".230 Vergleiche mit spateren Kurs
verhaltnissen in der Untersuchungsregion zeigen, daB es sich in der
Tat urn eine deutliche Verbilligung des Goldes handelte.
Fiir das Todesjahr von ZangI ibn A.qsunqur, das Jahr 54111146, be
richtet Ibn al-<AdIm, daB die Preise schwach waren und das Ver
haltnis eines neugeschaffenen dinar ai-galla zum qir!as burs231 eins
zu funfzig betrug. Der galla-Dinar bezeichnet entweder eine Wert
festsetzung fur umlaufende Dinarfragmente oder eine Rechnungs
miinze.232 Wahrscheinlich spiegelt dieses Verhaltnis zurn Zeitpunkt
der Festsetzung in etwa den Wert eines realen Dinars wider:

229 Zu den Refonnen Niir ad-Din Mahmiids siehe ooten Absehnitt VI.
230 Ibn al- 'Adinl, Bugya VII, 3488f. (Wa-anfaqa fi {liiiiyati walidi {latta bi'a d-dinari

bi-taliilina qar.tisan qiila fa-qiila lahu wiilidi yii ayyuhii I-malik arb~ta 'alainii g-gahab).
Der sagenhafte Reiehtwn von Dubais in dieser Zeit iiuBert sieh aueh darin, da/3 er im Jahr
523/1129 dem Sultan Mal:uniid 100.000 Dinare fur die Statthalterschaft von Mosul bot;
Ibn al-A!ir, Kamil X, 460. Zurn KonteKt: Ibn III-A!ir, Kamil X, 470f.

231 1m Mllnuskript, Ms. Arabe 1666, fol. 169v, findet sieh in klarer Sehrift vokalisiert
qar.tisan bUrSan, Die ~amma ist eindeutig, der suf.,:un iiber dem rii' nieht. Die Bedeutung
dieses Sehriftzuges ist bislang nieht lIusreiehend gekliirt. Vgl. dazu Anm. 192.

232 Bloehet iibersetzte 1884 (RHC HOr Ill, 690) den Begriff mit: Ie dinar [...] l'achot
des denrees. Eine genauere Untersuchoog ist aber notwendig: Der irakische Jurist al
Mawardi, Hawi V, 143-145, bezeichnete mit dirham galla Dirhamfragmente im Gegen
satz zu vollstiindigen Dirhams (~i{lii{l) in der Diskussion urn den riM. AI-galla ist hier
Adjektiv. Der zentralasiatische, ~anafitische Reehtsgelehrte al-Mu!llrrizi (gesl. 610/1213;
s. Sellheim, R.: al-Mu!llrnzi. In: EI' VIJ, 773f.), Mugrib, 191, versteht ooter ai-galla min
ad-dariihim ebenfalls Dirhamfragmente (al-muqa.t!a 'a). In anderen Quellen bezeichnet
der Begriff Dirhamfragmente, die im Geschiiftsverkehr akzeptiert, aber von der Finanz
administration fur Steuerzahloogen zuriiekgewiesen wurden, beziehoogsweise Fragmen
te, deren Tausch gegen vollstiindige Dirhams unstatthaft is!. Siehe Freytag (1830-1837)
III, 287, der sieh auf'Ali ibn M~ammad al.(;urganis (gesl. 813/1411) To 'riftit beruft ood
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Und der DInar, den der Atiibak schuf, war der diniir al-gallii. Sein Wert
war 50 qar!is233 burS. Undjenes war wegen dem Mangel der Welt.234

Als Zangi im Jam 541/1146 ennordet wurde, begrub man ibn zu
nachst in einem Mashad <Ali in ar-Raqqa. Nflr ad-Din Ma!}mud lieB
spater den Leichnam seines Vaters in einen neu errichteten Grabbau
(turba) in ar-Raqqa schaffen, den Ibn al-<Adim als gedrangten
Schuppen bezeichnet (~a~ira mubt~ira). An anderer Stelle sagt Ibn
al-<Adim, daB dieser Bau eher fur Bettler und Anne geeignet sei,
als fur Konige und Sultane. Als Baukosten nennt Ibn al-<Adim
4.000 qar!is, eine Summe, die den fehlenden Respekt und den Geiz
Nflr ad-Din Ma!}miids unterstreichen sollte. Der Preis wird in gan
gigen Kupfenniinzen und nicht in Golddmaren angegeben. Er ent
sprach etwa einer GroBenordnung zwischen 65 und 80 Dinaren.235

Sauvaire (1881) 507f., der sich auf das Werk Radd al-mubtiir des MuJ.tanunad Am1n ibn
'Umar ibn 'Abd al-'Azfz 'Abfdin ad-OimaSqf (gest. 1252/1836; s. Brockelmann, GAL S
II, 773f.) sowie Lane (1863·1894) VI, 2278, 3. Sp., der sich auf al-Mu~rrizfberuft. FUr
den Begriff mer, dinar ai-galla (galla als Substantiv in eincr Genitivverbindung) aJs
Dinarfragment gibt es keine mir bekannten Parallelen. Qura~a ist der Ausdruck fUr das
Dimirfragment (s.o. Anm. 44). In diesem Kontext ist der Ausdruck, dal3 der Atabak einen
dinar galla schuf, nieht eindeutig. In Aleppo ist fur Zangf zwar cine Pragung Schwarzer
Dirhams bekannt, aber bislang - bei einer schlechten Uberlieferungslage - keine Goldprii
gung. In Mosul fiihrte Zangf einen dinar nach Bagdader Vorbild spiitestens irn Jahr
540/1145-6 ein. Diese Goldmiinzen waren als dinar amiri bekannt; s. Anm. 269. M6glich
ist auch, dal3 Zangf Miinzfragmente zu einem bestinunten Kurs fur Zahlungen an die
Staatskasse akzeptierte. L. Iliseh (e-mail vom 8. 2. 2(01) schlug vor, in der Bezeichnung
eine Rechnungsmiinze zu sehen irn Sinne von galla als Ertrag. 1m engeren Sinne bezeieh
net galla den Steuerertrag; vg\. Yaqut, Buldiin I, 44; iibers. Jwaideh, 62. Der galla-Dinar
ware dann eine Reehnungseinheit, die zu fiskalischen Zwecken geschaffen wurde, ent
wedcr als eine Art Sehatzanweisung (~awala) oder als eine Art Verrechnungskurs fur
Kupfermiinzen, urn SteuerschuJden zu begleichen. Jedoch gibt es fur diesen Gebrauch des
Wortes im Zusanunenhang mit einer Miinze bislang keine ParalleIstellen. Ais Rechnungs
miinze ware dieser Steuerertragsdiniir dann mit dem in Agypten bekannten dinar gaisi
oder gundi zu vergleiehen, dem Militiirdinar, mit dem die ahl diwan al-gais, die Militiir
beamten, rechneten; QalqaSandf, $ubl) III, 438f.; Ibn Mammiitf, Qawamn 369; dazu
Cooper in Ubers., 364-368. Oer dinar gundi wurde im ayyl1bidischen Agypten als ~awa

la al-agnad, als Arrnee-Wechsel, ausgegeben. Dies wUrde durehaus dem hier beschriebe
nen Kontext der Knappheit von Goldmiinzen entsprechen sowie der unten ausgefUhrten
Passage von Abu Sarna iiber die K1age der Fernhiindler iiber den Mangel an Goldmiinzen.
Moglicherweise bezieht sieh der Naehsatz des Zitates ebenfalls auf den Mangel an Zah
lungsmitteln. Die wichtige Frage naeh Reehnungsmiinzen irn I I. Jahrhundert wird aber
hier nieht weiter vertieft, da bislang die Textgrundlagen fur diese Diskussion fehlen.

233 Diese Schreibweise von qar.t1s hat ihre Parallele bei Ibn al-'Adfm, Bugya VII,
3488f. und in der syrischen Form als qr!esa bei Barhebraus, Laughable, 122f.; iibers.,
149 (Geschiehte Nr. 590). Es handelt sich urn eine imala-Form von qir.tiis.

234 Ibn al-'Adfm, Zubda n, 285 (wad-dfniirn huwa lIaffi ga'Dlahu atabaku dinara 1
gallati, wa-qadrnhu bamsuna qarJisan BRSan, wa-f!iilika Ii-qillati 1- 'iilam).

23' Ibn al-'Adfm, Bugya VIII, 3856f. Vg\. zu dieser Begebenheit aueh Ibn al-AdIm,
Zubda II, 285; Ibn al-Mfr, Biihir, 75f.; Ibn al-Mfr, Kiimil XI, 72. Hiitte Ibn al-'Adfm nur
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In Aleppo in der Zeit Nfrr ad-DIn Ma4mfrds wird der Mietzins eines
Zimmers eines Asketen in einem Waqf (ugra! ~ugra min ~ugar al
waqf) mit 150 qir!iis angegeben, was sich verrnutlich auf eine Jah
resmiete bezog.236

Nfrr ad-Din Ma4mfrd gab jeden Monat 2.000 qarii!,s an die Bediirf
tigen als ~adaqii! aus den Einnahrnen der gizya, die von den Chris
ten und Juden erhoben wurde. 237

Eine Schliisselstelle zur Einschatzung der Bedeutung der qarii!is fur
den Geldumlauf stammt yom Ende der Untersuchungsperiode ohne
Angabe des genauen Drtes oder Datums. Femhandler beklagen sich
zur Zeit Nfrr ad-Din MaI:unfrds iiber den massenhaften Umlauf des
qir!iis und den Mangel an Goldmiinzen fur den Geschaftsverkehr.
Deshalb fordem sie den Herrscher auf, den Umlauf zu verbieten
und statt dessen DInare herstellen zu lassen. AbU Sarna berichtet:

Und es stelite sieh eine Gruppe von Fernhandlern (tuggiir) [bei Niir ad
Din Ma~miid] ein. Sie klagten, daf3 [zuvor] 60 qarii!is auf den Dinar ka
men und es wurden [nun] 67, und er steigt und er nillt und sie erlitten
Verluste. Da fragte aI-Malik al-'Adil [Niir ad-Din] naeh den Umstanden.
Und sie erwahnten, daB der Gesehaftsabsehlul3 ('aqd al-mu'iimala) [in
der Regel] auf diniir lautet. [Aber] den Dinar sieht man nieht inmitten
[von ihnen] (Iii yurii ad-diniiruft I-wasa!). VieJmehr bereehneten sie [die
Kaufleute] die qarii!is auf den Kaufpreis (bis-si'r) einmal mit 60, einmal

den Geiz von Niir ad-Din Ma~ud darstellen wollen, so wiire die Angabe in wenigen
Dinar-en sinnfalliger gewesen als inflationiir hohe Zahlen von Kupfer-qir.tiis. Daher ist an
zunehrnen, da13 Kupfermiinzen tatsiichlich fur die Bezahlung selbst solcher Sumrnen ver
wendet wurden.

236 Abu Sarna, Rau<;latain, ed. Kairo I, 15; ed. Zabiq 1,65.
237 Bundarr, Barq, 26; Sib! ibn al-Gauzi, Mir'at, ed. Jewett, 196 (Z.12); ed. Haidarabad

VIII, 312; Abu Sarna, Rau<Jatain, ed. Kairo I, II; ed. Zabiq I, 51 f. Der Urheber der In
formation bei allen Autoren ist 'lrnad ad-Din Katib al-I~fahiini (gest. 597/1201) und des
sen Werk al-Barq ai-sam I, das von al-Bundari zusanunengefa/3t und auch von Sib! ibn al
Gauzi benutzt wurde. Da den Zeitgenossen von Sib! ibn al-Gauzi in Bagdad Mitte des 7./
13. Jahrhunderts der Ausdruck qirtiis nicht geliiufig war, versuchte er ihn wertrnii/3ig zu
beschreiben (wa-yuqalu anna qfmata I-qarii.tisi mi"atu wa bamsuna dirhaman wa-qUa
kullu sittlna qir.tiisan au sab'ina bi-dlnar). Er setzte die 2.000 qir!iis mit 150 Dirham
gleich (13,3 qir.tiis zu I dirham). Vermutlich handelt es sich urn die guthaltigen Dirhal1ls
aus Bagdad aus der Mitte des 7./13. Jahrhunderts. Jedoch zur Zeit des Todes von Niir ad
Din Ma~ud gab es weder irn lrak noch in Syrien eine indigene Priigung guthaltiger Sil
bermiinzen, so da/3 angenonunen werden mul3, da/3 Sib! ibn al-Gauzi nur zur Erliiuterung
fUr den Leser eine Angabe in zeitgenossischen Dirhams machte. Die Wertrelation zwn
zeitgenossischen Dirham wird Sib! ibn al-Gauzi wahrscheinlich tiber den dInar berechnet
haben, denn es folgt in der gleichen Textstelle die Angabe, der Dinar habe einen Wert
zwischen 60 und 70 qir.tiis. Wenn Ashtor (1969) 241f. die Textstelle bei Sib! ibn al-Gauzi
als Beleg fur die Relation von qir!as - dirham - dInar nirnmt und aus Verhiiltnisangaben
der verschiedenen Zeiten ohne die genaue Kenntnis der Miinzen neue Kursangaben er
rechnet, so arbeitet er in einem Zirkelschlufi.
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mit 67 fur den Dinar. Und jeder einzelne der Anwesenden riet Niir ad
Drn, einen Drnar in seinem Namen schlagen zu lassen, damit der Ge
schaftsverkehr (mu'iimala) mit daniinlr al-malikfya durchgefiihrt werden
konne und dazu die qarii.tls in ihrer Gesamtheit zu verbieten. Er [Niir ad
Din] schwieg eine Stunde. Dann sprach er: "Wenn ich den Dinar schla
gen lasse und den Geschaftsverkehr mit qarii!ls verbiete, so ist es, als ob
ich die Hauser der Untertanen (ra'lya) verwiiste, denn bei jedem einzel
nen der Markthandler (siiqa) sind 10 oder 20 tausend qir!iis. Mit irgend
etwas muD er handeln (ayy sai J ya 'malu hiM), es ware ein Grund fur den
Untergang seines Hauses." Er [Niir ad-Din Ma~miid] sagte: "Welche
Fiirsorge ist gro13artiger und besser als diese fur das Volk".238

Die:;e Textbelege ermoglichen eine Reihe von Aussagen iiber die
Funktion des qir!iis im Geldumlauf:

1. Der qir!iis war die wichtigste Umlaufmiinze im Geschaftsverkehr
der Region geworden, mit der auch grol3ere Summen im Wert von
mehreren DInaren fmanziert wurden. Da erst Niir ad-Din Mal:uniid
mit cler Pragung von Kupfermiinzen begann, die in Nordsyrien nach
byzantinischem Vorbild erfolgte, ist anzunehmen, daB es sich bei
dem erwahnten qir!iis urn die byzantinische Importmiinze handelte.

2. Der qir!iis hatte zu diesem Zeitpunkt in den Geschaften des Alltags
die Bedeutung des friiheren Schwarzen Dirhams erlangt.

3. Vielfach mul3ten die qara!is fehlende Goldmiinzen im Zahlungs
verkehr ersetzen. Es gab eine Knappheit an Edelmetallgeld. Dies
geht schon aus der Schaffung des galla-Dinars unter Zangl hervor.
Goldmiinzen waren offenbar nicht in ausreichendem MaI3e vorhan
den, weder zur erwahnten Baufmanzierung in ar-Raqqa noch fur
das Geschaftsleben im Siiq von Aleppo oder Damaskus. Moglicher
weise ist dies auch ein Hinweis auf einen zuriickgehenden Import
von Goldmiinzen nach der Zeit Michaels VII. beziehungsweise des
Abflusses an Goldmiinzen aus den islamischen Gebieten iiberhaupt.

4. Die Kursrelation zum galla-Dinar im Jahr 541/1146 lag bei einem
Dinar zu 50 qiJ:!iis, und unter der Herrschaft Nur ad-Din MaI:uniids
pendelte der Kurs zeitweise zwischen 60 und 67 qirtiis fur einen
dinar. Unklar ist, urn welche Sorte des Dinars es sich handelt, den
guthaltigen dinar amiri aus Mosul oder dinar imami aus dem Irak,
den Michaelton, den stark legierten dinar ~uri oder sogar den
schwer zu bestimmenden galla-DInar. 239 Bezieht man beide Anga
ben von Ibn al- t Ad1m auf den gleichen dinar unter cler Vorausset-

238 Abu Sarna, Rau<:!atain, ed. Kairo 1,14; ed. MuJ.t. ~ad III, 35f.; ed. zabiq I, 64f.
239 Zu den neuen Goldrniinzen siehe Abschnitt VI.
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zung, daB der galla-DInar zum Zeitpunkt seiner Festsetzung in etwa
dem Wert eines realen umlaufenden DInars entsprach, so scheinen
diese Angaben in zwei Richtungen zu deuten: erstens, durch den
Import der qara!is verringerte sich der Wert dieser Kupfermtinze;
zweitens, der Mangel an Goldmtinzen verteuerte den dinar. Da der
letzte Importschub von byzantinischen Kupfermiinzen wohl unter
der Herrschaft von Alexius I. erfolgte, ist der ErkHirung mit dem
Mangel an Goldmiinzen als entscheidender Faktor in der Preisbil
dung des qir!tis der Vorzug zu geben.

5. Entsprechend dem islamischen Recht wurden hier Kaufvertrage nur
abgeschlossen, die tiber einen Betrag ausgedriickt in DInaren lau
teten, wohingegen die tatsachliche Zahlung in qara!is erfolgte. Das
kupfeme Kleingeld schwankte in seinem Austauschverhaltnis zum
Dinar und muBte wahrscheinlich erst lokal bei Geldwechslem er
worben werden. Das heillt, die tibliche Trennung zwischen dem
Goldgeld fur GroB- und Fernhandler und dem Kleingeld als dem
Geld des stadtischen Marktes und der Bevolkerung war nach Aus
kunft dieser Textpassage aufgehoben. Die GroBhandler waren den
Schwankungen des Marktes fUr Kleingeld ausgesetzt. Bei AbschluJ3
eines Vertrages in Dinar blieb so ein Kursrisiko von tiber zehn Pro
zent bei einer Bezahlung in Kleingeld. Urn dies auszuschlieBen, rie
ten die Fernhandler zur Herstellung von Goldmiinzen.

6. Es bestand ein Interessengegensatz zwischen den Fernhandlem und
den stadtischen Markthandlem, die ein groBes Interesse an einem
Tauschmittel fur die Geschafte des Alltags hatten.

7. Fernhandler, die ein Interesse an hochwertigem, wertstabilen Geld
hatten, waren die Berater des Herrschers in Wahrungsfragen, der
aber seine Entscheidung nach machtpolitischen Erwagungen traf.240

Wer organisierte den Import? Die literarischen Quellen auJ3em sich
nieht zur Herkunft der Miinzen. Es besteht die Moglichkeit, daB durch
die normalen Tauschvorgange das Umlaufgebiet der byzantinischen
Mtinzen ausgeweitet wurde, auch konnte ein organisierter Import von
Kupferkleingeld bestanden haben. Die erste Moglichkeit, daB eine er
hebliche stadtische Nachfrage zu einer unorganisierten Ausweitung
gefubrt habe, laBt sich nicht ausschlieBen, erscheint aber als Hauptur
sache unwahrscheinlich.241 Die durch literarische Quellen und Miinz-

240 Vg!. Khayat (1971) tiber die poJitischen Schwierigkciten, die Niir ad-Din Ma~iid

in Aleppo mit den einfluBreichen siltischen Gruppen hatte.
241 Vg!. Anm. 228.
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funde belegte hohe Anzahl umlaufender qarii.!is HiBt eher die Hypo
these zu, daB der Import dieser Miinzen durch Handler organisiert
wurde, urn den gewachsenen Bedarf an Tauschmitteln zu decken. Aus
Tiiherer und aus spaterer Zeit gibt es geniigend Beispiele fur den or
ganisierten Import von Kleinmiinzen sowohl fur die Region als auch
aus der europiiischen Geldgeschichte. 242

Wann endete der Umlauf der byzantinischen Kupfermiinzen? Der
Umlauf der byzantinischen Kupfenniinzen endete in der Untersu
chungsregion wahrscheinlich erst in ayyiibidischer Zeit zwischen den
Jahren 585/ I 189-90 und 590/ I 193-4. Hauptargumente sind die Beob
achtungen beim Kupferschatzfund von ar-Raqqa und Veriinderungen
im archiiologischen Fundgut der Region sowie die beginnende Pra
gung von Kupfenniinzen im Balil].-Tal, in J:larran und ar-Ruha' sowie
in Nordsyrien in Aleppo und J:lamah.

1m Jahr 1954 wurden irn Siidosten von ar-Rafiqa, intra muros, ein
aus etwa 50 kg oder schatzungsweise 13.000 Kupferrniinzen bestehen
der Schatzfund in sieben TongeHH3en aufgefunden. Das Schlul3datum
ist das Jahr 585/1189-90.243 Nach den letzten iiberlieferten Wechsel
kursen aus der Zeit Niir ad-Din Ma~iids und der maximalen ge
schatzten Anzahl reprasentierte der Schatz einen Wert von etwa 190

242 Ein Fall von organisienem Impon liegt wahrscheinlich fur das Jahr 618/1221-2 in
Aleppo Yor: Fast aile im Jahr 618/1221-2 gepragten Kupferfals wurden auf Riim-seld
schukische Miinzen von 'Izz ad-Din Kaikii'iis (reg. 607-617/1210-1219) iibergepriigt. Es
ist bei diesen Miinzen ersichtlich, daB Kupfermiinzen der Riim-Seldschuken als Ha1bpro
duktc fUr eine umfangreiche Miinzemission in diesem Jahr importiert wurden. DaB es sich
nicht urn eine zufallige Verwendung handelt, wird allein schon daran deutlich, daB gro
Bere, den Riim-seldschukischen Miinzen angepaBte Stempel in Aleppo verwendet wur
den. Zu nennen sind fernerhin die Kleingeldimporte der Kreuzfahrerstaaten aus der ita
lienischen Stadt Lucca und der siidfranzOsischen Stadt Valence; Matzke (1993a); s.unten
Anm. 271. Ein weiteres Beispiel aus der europaischen Geldgeschichte: In den siebziger
Jahren des 19. Jahrhunderts war Kleingeld im wirtschaftlich reichen England knapp.
Englische Handler importierten auf eigene Rechnung IO-Centimes-Miinzen aus Frank
reich, die auf der britischen Insel dann als Pennies wnIiefen. Ein Penny war etwas mehr
wert als 10 Centime. Dieser Wertunterschied wurde aber vom englischen Publikurn ak
zeptiert, aufgrund des Verkehrsinteresses.

243'USS (1958-9) 26, Jetztes datierbares Exemplar Nr. 15. Der Schatzfund, der noch
groBtenteils unbearbeitet ist, liegt im Nationalmuseum in Darnaskus. Die oben genannte
Schatzung von al-'USS ist meiner Ansicht nach auf etwa 8.000 bis 10.000 zu korrigieren,
da die byzantinischen Folies ein hoheres Gewicht als islamische Kupfermiinzen haben. Es
stellt sich die Frage nach dem Charakter dieses Fundes. Repriisentierte er den Umlauf
zum Verbergungszeitpunkt oder wurde er iiber einen langen Zeitraum hinweg angespart
oder aber ist er ein Altmetalldepot entwerteten Geldes? Die AhnIichkeit dieses Schatz
fundes zu der Gruppe oben erwahnter Funde sowie die oben zitierte Angabe Abu Samas,
daB die Handler von Aleppo jeweils 10 bis 20 tausend qir.tiis besal3en, spricht dafur, daJ3
dieser Schatzfund weitgehend den Umlaufzum Vergrabungszeitpunkt widerspicgelt.
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bis 215 Dinaren. Die Miinzen befanden sich in einem sehr abgenutzten
Zustand. Nur etwa die Halfte von 1.000 Miinzen, die Abu I-Farag al
'Uss naher untersuchte, waren fur ihn bestimmbar. Von diesen 417
Exemplaren waren drei Viertel arabisch-islamische Miinzen, auf die
al-tUss seine Untersuchung konzentrierte. Das letzte Viertel bestand
aus byzantinischen Miinzen. Es ist aber aufgrund der ahnlichen Zu
sarnmensetzungen des Schatzfundes von "Mardin" und anderer ge
nannter Funde wahrscheinlich, daB die Masse der nicht weiter unter
suchten Miinzen byzantinisch war. Zum Verbergungszeitpunkt waren
die byzantinischen qarii!is etwa 100 bis 200 Jahre im Umlauf, wohin
gegen die islamischen Miinzen, auf die sich al-'Uss konzentrierte, fri
scher und somit auch besser bestimmbar waren.244 Die islamischen
Kupfermiinzen aus der Zeit Nur ad-DIn MaJ:unuds, seines Sohnes und
Nachfolgers in Aleppo, a~-~alil;l Isma'jJs (reg. 569-577/1174-1181),
sowie die Miinzen Saladins in dem Schatzfundbestand deuten darauf
hin, daB diese nordsyrischen Miinzen den Umlauf an byzantinischen
qir!iis erganzten, aber nicht verdrangten oder beendeten.

Vor dem Jahr 585/1190 setzte ein zweiter andersgearteter, bedeu
tender Importschub von Kupfermiinzen aus Anatolien in die Diyar
Mu<:lar und Nordsyrien ein.245 Dieser Import konnte fur das Ende des
Umlaufes der qarii!is in der Region stehen. Er bestand aus kleinen
leichtgewichtigen Kupfermiinzen (etwa 2,5-3,5g) aus dem Rum-seld
schukischen Reich, gepragt unter 'Izz ad-Din Qilig Arslan (reg. 551
588/1156-1192). Der Schatzfund von ar-Raqqa bildet den Terminus
ante quem fur den Import. Unter den 500 von al-'USS untersuchten
Miinzen befanden sich 102 Exemplare. Dieser Miinztyp ist in den
Fundstatten des BalIb-Tales, l:Iarran und ar-Raqqa246, und Nordsyrien
gut vertreten. Insbesondere in der danischen Grabung auf der Zitadelle
vom l:Iamah fanden sich mehrere Hundert dieser Miinzen. 247

Diesem Import folgte eine Massenauspragung von Kupfermiinzen
ab dem Jahr 588/1192-3 bis 591/1195 in l:Iarran unter al-'Adil Abu
Bakr. Vom Volumen der Auspragung her zu urteilen wurde die l:Iar-

244 Der gesamte Schatzfund Jiegt heute ausgebreitet im Nationalmuseum von Damas
kus in einer Vitrine, vgl. 'Uss (1958-1959), Tafel 1. Eine Betrachtung des Schatzfundes
im Museum ergab, dal3 die iiberwiegende Anzahl der Miinzen des Schatzfundes von ar
Raqqa aus abgegriffenen byzantinischen Kupferfolles besteht.

245 Diese lmportwelle wurde zuerst von N. Lowick (1980) und L. Ilisch (1981 b) ange
sprochen.

246 Ar-Raqqa: Heidemann (2002b), Nr. 263-270.l:farran: ders. (2002c), Nr. 44-46.
247 Diese Miinzen wurden vom Verfasser im November 1998 in Kopenhagen unter

sucht. Vgl. auch Hammershaimb - Thomson (1969), insb. Tafel S. 147, Nr. 7 bis II.
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raner Emission mit fIxen Pragedaten noch eine Zeitlang weiterge
pragt.248 Diese Massenpragung war eine urunittelbare Reaktion auf
den anatolischen Import, da viele Miinzen sichtbar auf die Kupfer
miinzen Qilig Arslans iiberpragt wurden.249 Diese Emission in I:Iarran
unter der Herrschaft von al-(Adil Abu Bakr ist als Versuch zu werten,
den Import anatolischer Miinzen durch Eigenproduktion zu regulieren
und gleichzeitig den qir!iis zu ersetzen_ Einen Einschnitt fur den
Geldumlauf der Region bildete die Einfuhrung guthaltiger Silberdir
hams irn Stemtyp250, reguliert irn klassischen Dirhamgewicht, in Alep
po durch Saladin irn Jahr 579/1183-4.251 Die Auswirkungen auf den
Umlauf in Nordsyrien und den Diyar Mu<;{ar diirften erst in den
580er/l185er Jahren bemerkbar gewesen sein, als gro13ere Mengen

248 Noch vor der Massenauspriigung unter al-(i\dil Abu Bakr war l:Iamn Miinzstiitte.
Jedoch hatten die unter Kiikbiiri und al-Man~iir Mu1:Jammad ibn Taqi ad-Din (Umar aus
gepriigten Miinzen nur eine lokale Bedeutung. Ihre Fundverbreitung geht mit wenigen
Ausnahmen nicht iiher l:Iarran hinaus. Die Kupferpriigungen von Kiikbiiri in l:Iarriin im
Jahr 583/1187-8 und die von al-Man~iir Mu1:Jammad 587/1191 entsprechen den nur lokal
umlaufenden nordmesopotamischen Grol3kupfermiinzen. Siehe unten AbschrUtt VI zum
Verhiiltnis dieser Miinzen im Umlauf zu den byzantinischen qarii.tis. Zu den Miinzen
Kukhuris in ljarriin: Hennequin (1985), Nr. 820-824, 828-836. Zu den Miinzen af-Ma~ur

Muhammads in ljarriin: Hammershaimb - Thomson (1969) 149, Nr. 218 abgebildet auf
S. 147. Zu diesem Miinztyp ausfuhrlich Heidemann (1990), Kapitel 7.4.4. Balog (1980)
gibt dem zweiten Typ von aJ-Man~iir Mu1:Jammad aus l:Iarran, aufgrund verschiedener
Fehllesungen, gleich sechs verschiedene Katalognurnmem: Nr. 170, 171, 175, 832, 833,
834. Zu den Priigungen af- 'Adils in ljarriin: Fiir das Jahr 588 h.: SB (3914; 2,44g; 19mrn;
12h; Mzst. [l:Iamn), J. [5]88; Av. RL: .../(V=):.....:,J~4:._..J ...I. .. ), (3915; 1,9Og; 19mrn;
JIh: Mzst. [l:Iarriin]; J. [58]8; Av. RL: ...I.../~4:......I. ../... ; iiberpriigt auf ?). Fiir das lahr
589 h.: Balog (1980), Nr. 358; SB (3916; 2,52g; 2Omm; 3h; Rv. stg!. zu Balog [1980], Nr.
358-Ber). Fiir das lahr 590 h.: Balog (1980), Nr. 359; SB (3917; 3,21g; 23mm; 7h),
(3918; 2,09g; 2Omm; 12h; stg!. zu 3919, und Balog [1980), Nr. 358-Lav), (3919; 3,19g;
2Omm; 6h; stg!. zu 3918 und Balog [1980] 358-Lav; iiberpriigt aufeinen Fals des Riim
Seldschuken Qilig Arslan), Balog, Ayyiibids, Nr. 360-BM (2,89g; IOmm; Rv. stg!. zu
Balog [1980], Nr. 358-Ber).

249 Uberpriigungen Riim-seldschukischer Miinzen: SB (3919; [1. 590]), (3924; 2,78g;
2Omm; 7h), (2413; 1,93g; 22mm; 9h), (2414; 2,74g; 2Omm; 9h), (3925; 3,23g; 22mm;
9h), (3934; 3,38g; 21mm; 8h; barbarisierter BeischJag, Av. dreizeilig, spiegelverkehrt).

250 Der Dirham des Stemtyps zeigt auf heiden Seiten einen sechszackigen Stem, der
aus einem Perlband, das zwischen zwei Linien gefuhrt wird, gebildel ist. lnschriften und
Beizeichen variieren je nach Miinzstiitte, Priigejahr und jeweiJigen Herrschaftsverhiiltnis
sen. Der Stemtyp-Dirham wurde in Aleppo, fUr kurze Zeil unter al-(i\dil Abu Bakr in
Damaskus, sonst in der Gazira in den Miinzstiitten von ar-RuM', Dunaisir, Mardin, l:Ii~n

Kaira, Gazirat Ibn (Umar, Singar und Mayyarariqin gepriigt.
251 Balog (1980), Nr. 127 (Dirham, l:Ialab, 579 h.). Diese Reform hatte einen liingeren

Vorlauf von Ausgahen Halb- und ganzer Dirhams unler a~-~al~ Isma(i1 ab 571/1175-6 in
Aleppo und von ganzen Dirhams im Quadrattyp in Damaskus von Saladin im gleichen
Jahr. Der Quadrattyp ist in der Regel auf beiden Seiten durch ein Perl-Linie-Quadrat
(Perlband auBen, Linie innen) gekennzeichnet. Hauptmiinzstiitten des Quadrattyps in Sy
rien waren Damaskus und l:Iamah.
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dieser Miinzen in den Umlauf gelangten.2S2 Es ist nicht auszuschlie
Ben, daB auch die Einfiihrung des Stemtyp-Dirhams einen EinfluB auf
den Umlauf der byzantinischen qariiris hatte, da das neue Nominal die
Lucke zwischen dem qir!iis und dem dinar schloB, nachdem der
Schwarze Dirham in Aleppo nicht mehr gepragt wurde. Diese Hypo
these bedarf aber weiterer Verifizierung oder Falsifizierung.

Das Ende des Umlaufes der byzantinischen Kupfenniinzen fand in
den verschiedenen Regionen nicht gleichzeitig statt, sondem je nach
den spezifischen geldwirtschaftlichen Bedingungen zu unterschiedli
chen Zeitpunkten. In den Diyar Bakr sind die byzantinischen qarii!is
langer urngelaufen. Das Argument flir diese Aussage ist der soge
nannte Schatzfund von "Mardin" und die Gegenstempelung von by
zantinischen Miinzen in der Region. Der Schatzfund von "Mardin",
cler mit Sicherheit aus den Diyar Bakr, aus Ostanatolien, stammt, so
wie die anderen nur teilweise dokumentierten Schatzfunde der Re
gion, enthalten einen betrachtlichen Anteil von gegengestempelten
Miinzen. Die letzten Gegenstempel wurden etwa urn 59011193-4 auf
den Miinzen angebracht. Innerhalb des Schatzfundes von "Mardin"
befanden sich nur drei bestimmbare islamische Munzen, die zugleich
die zeitlichen SchluBmiinzen des Schatzfundes bilden. Wahrend die
eine aus den 590em/l190em stammte, so waren die beiden anderen
aus den 620er/1220er Jahren. Sie stammen aus dem Riirn-seldschu
kischen Gebiet. Zwei Moglichkeiten der Interpretation bestehen: Die
Schatzbildung war im Wesentlichen schon urn 59011193-4 abge
schlossen und diese beiden Miinzen kamen spater noch zufallig in das
Depot.2S3 Diese Moglichkeit wiirde flir das fast gleichzeitige Ende des
Umlaufes der byzantinischen Miinzen in den benachbarten Diyar Bakr
wie im BalIl].-Tal sprechen. Der zweite Fall geht von der Annahme
aus, daB der Schatzfund im Wesentlichen dem Geldumlauf der 620er/
1220er Jahre entnommen wurde. In diesem Fall konnte das Ende des

252 Obwohl der Stemtyp-Dirham schon irn Jahr 579 h. erstmals gepragt wurde, so
steigt die Anzah! der iiberlieferten Miinzen erst in den 580ern. Auch ist zu bemerken, daf.l .
noch irn Jahr 587/1191-2 in J:Iamin Miinzen in der Art der nordmesopotamischen Grof.l
kupfermiinzen hergestellt wurden. Siehe oben Anm. 248.

253 Die Autoren Lowick - Bendall - Whitting (1977) 13 sind sich des Problems von
Schatzfunden aus dem Handel, die zuweilen von den Handler mit anderen, iihnlichen
Miinzen erganzt werden, bewuJ3t. Sie versichern. daf.l die drei islamischen Miinzen die
gleiche Patina wie die anderen byzantinischen Miinzen aufwiesen. also demzufolge zum
Schatzlimd gehorten. Ungeklart ist auch der Charakter dieses Schatzfi.mdes: Hatte er eine
lange Bildungsperiode oder war er dem zeitgenossischen Umlauf entnommen? Beide
Faile miissen bier in Betracht gezogen werden. Zu den Problemen der Schatzlimdaus
wertung vgl. Potin (1976).
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Umlaufes der iiberregional akzeptierten byzantinischen qarii.tfs mit
der Einfuhrung der iiberregional giiltigen, guthaltigen, im Gewicht re
gulierten Silbenniinzen in den Diyar Bakr in einem wie auch inuner
gearteten Zusammenhang gestanden haben. 1m Jahr 625/1227-8 wurde
im artuqidischen Bereich ein Dirham mit hohem Silbergehalt und re
guliertem klassischen Dirhamgewicht eingefuhrt. Ab dem Jahr 627/
1229-30 erfolgten in Dunaisir bei MardIn umfangreiche Emissionen
von Dirhams im ayyfibidisch-Aleppiner Sterntyp.254 Diese Beobach
tungen wiirden auch fur ein Ende des Umlaufes der byzantinischen
Miinzen in den Diyar Bakr etwa zwischen 625/1227-8 und 630/1232-3
sprechen.

V. Der Einfluj3 der friinkischen Herrschaft aufden Miinzumlauf

in den Diyiir Mur:Jar

Die Analyse des Geldumlaufes in der Untersuchungsregion und insbe
sondere in den Diyar MU9ar ist nieht vollstandig, wenn man nicht den
Einfluf3 der europaischen Expansion auf den Miinzumlauf in Betracht
zieht, zumall::larranaufSichtweitevonar-Ruha.entferntliegt.Bal
duins Machtiibernahme in ar-Ruha' im Jahr 49111098 begrenzte die
islamischen Diyar MU9ar erneut geopolitisch nach Norden hin. Der
Umlauf der byzantinischen qariips wird vor der Eroberung im christ
lichen wie im islamischen reil der Diyar MU9ar gleich gewesen sein,
da I::larran und ar-Ruha' zum gleichen Herrschaftsbereich gehort ha
ben. Die Kupfenniinzpragung der Grafschaft Edessa zur Zeit der
Kreuzfahrer ist in den letzten zehn Jahren intensiv von J. Porteous, P.
Pesant und zuletzt von D. M. Metcalf erforscht worden. 255 Zuerst, un
ter Balduin, iiberpragte man in Edessa die umlaufenden Schwarzen
Dirhams. Die Legenden, die sich auf Balduin als comes beziehen, wa
ren in Latein und Griechisch abgefaf3t.256 Spatestens wahrend der er
sten Herrschaftsperiode von Balduin II. von Ie Bourg, zwischen 493
497/1100-1104, fiihrte man einen Kupfenniinztyp ein, der sich in
Grof3e und Gewicht an den byzantinischen Miinzen orientierte. In Ab
standen von nur wenigen Jahren wurde diese Miinze widerrufen, iiber-

254 Ayylibidische und artuqidische Dirhams des Stemtyps fmden sich hiiufig zusam
men in Schatzfunden des 7.113. lahrhunderts. Vgl. Fund I und Fund II in Heidemann
(1994) 212. Schatzfund in der Sig. der American Nwnismatic Society wn 64011240.

255 Pesant (1982); ders. (1988b); Porteous (1975); ders. (1989). Der Forschungsstand
wird von D. M. Metcalf(1995) 31-39 zusammengefa13t.

256 Siche oben Kapitel drei, Nr. 20.
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pragt und mit neuem Miinztyp wieder ausgegeben. Sein Vorbild hatte
dieses System im Miinzsystem von Byzanz; aber die relativ kurzen
Abstiinde der Miinzverrufimgen in ar-Ruha' - von sieben bis zehn
Miinztypen in wahrscheinlich weniger als 20 Jahren zwischen 491/
1098 und 512/1118 - weisen eher auf das Miinzsystem von Antiochia
der Seldschuken und nachfolgenden Kreuzfahrer als Vorbild hin.157

Unter Joscelyn I. wurde dann nur noch ein Miinztyp herausgegeben,2S8
und das eine bekannte Exemplar von Joscelyn II. (reg. 525-53911131
1144) ist in seiner Eigenschaft als Miinze oder als Zeichen umstrit
ten. 259

Auf eine wie auch immer geartete Verflechtung des Kupfergeldsy
stems von ar-Ruha' mit dem von Antiochia deuten auch Edessener
Uberpragungen auf Miinzen Antiochias und eine bei J:Iarran gefun
dene Antiochener Pdigung.260 Jedoch scheint der Import nach der Evi
denz dieser Miinzen im wesentlichen nur in eine Richtung gegangen
sein. Edessener Miinzen wurden bislang nicht in der Region Antiochia
nachgewiesen.261 1m benachbarten J:Iarran wurde bislang keine Miinze
aus ar-Ruha' gefunden, ebenfalls nicht in ar-Raqqa und in Balis. Das
hei13t, Edessener Kupfermiinzen waren lokales Geld mit begrenzter
Umlauffahigkeit, die innerhalb des Gebietes der Grafschaft weit iiber
ihren Metallwert tarifiert wurden, so daB sich ein Export in die an
grenzende Region nicht lohnte.

m Siehe oben Anm. 208, 209.
258 Ausgabe Joseelyns I.: Pesant (1971-2); (1985), (1992). Vgl. Metcalf(1995) 38f.
259 Zur spiiteren Ausgabe einer Kupfenniinze oder eines miinziilmlichen Zeichens in

syrischer Schrift unter Joscelyns II. in: Auctiones, Basel, Auktion 18 (1989), Nr. 363;
Metcalf(1995) 36f., Tafel 7, o. Nr. mit einer Lesung von S. P. Brock.

260 Bedoukian (I 987b) nennt fun[ Beispiele der Oberpriigung der leichten Emission
"bewaffneter Mann" von Balduin II. von Edessa auf Miinzen Tankreds aus Antioehia.
Das funfte Beispiel (Tafel 10, Nr. 5) scheint jedoeh keine Uberpriigung zu scin, sondem .
ein eigenstiindiger Typ, der bei Pesant (1988a) separat vorgestcllt wird. Aufgrund des An
tiochener Untertyps vennutet Bedoukian aueh fur die Emission "bewaffneter Mann" die
Miinzstiitte Antiochia. Mctcalf(1995) 35 k1iirt dies als Irrtum auf. Ein weitere Antioche
ncr Untertyp bei einer Edessener Priigung, obwohl dort nieht als solche erkannt, fmdet
sich bei Pesant (I 988a), Nr. I: Qbertyp wie Bedoukian (1987b), Tafel 10, Nr. 5; der Un
tertyp ist auf einem oktogonalen Sehrotling, Ri<:!wan, Elefantentyp (?), Mzsl. Antioehia
(vgl. Henncquin [19851, Nr. 220-223) gepriigt. Pesant Nr. 4 dagegen kann nach der Dar
stellung aueh eine arabisehe Naehahmung eines Fals von Constans 1I. aus dem 1./7. Jahr
hundert sein. Zur Fundmiinze in J:Jarriin: Siehe Heidcmann (2002c), Nr. 42.

261 Vgl. Waage (1952) 196-171.
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VI. Die Wiihrungsreformen in der Zeit von Nur ad-Din Mabmud

In den Jahrzehnten urn die Mitte des 6.112. Jahrhunderts, zum Ende
der Untersuchungsperiode hin, setzte eine Reihe von Miinzrefonnen
in den Stiidten und Staaten Nordsyriens und Nordmesopotamiens ein,
sowohl auf islamischer wie auch auf friinkischer Seite. Sie beendeten
die Epoche des Schwarzen Dirhams in der Untersuchungsregion und
leiteten zu einer neuen Periode in der Entwicklung der Geldwirtschaft
liber. Neue Gold- und Kupfermiinzen wurden gepriigt. Reformen gab
es ebenfalls in den syrisch-paliistinensischen Kreuzfahrerstaaten. Die
bislang aus Lucca und Valence importierten Deniers wurde durch eine
eigene Priigung in den Kreuzfahrerstaaten ersetzt. Diese Reformen
stellen im Bereich der Geldwirtschaft den Abschlul3 der Untersu
chungsperiode dar; deshalb seien sie hier kurz skizziert.

Die Priigungen neuer Goldmi.inzen in den Kreuzfahrerstaaten sowie
in Damaskus und in Mosul sind Reaktionen auf den Mangel an Gold
mi.inzen in der Untersuchungsregion, die insbesondere durch eine Ver
knappung des importierten Michaelton entstanden war. Der Michael
ton war zuletzt 470/1078 gepriigt worden. Ab etwa den 530ernl1140er
Jahren wurden in grol3en Mengen stark legierte DInare im Konigreich
Jerusalem nach fa!imidischem Typus ausgepriigt.262 Diese Goldmiin
zen sollten fur mehrere Jahrzehnte eine wichtige Rolle im Geldumlauf
der gesamten syrischen Region einnehmen. Sie imitieren in der
Gestaltung fa!imidische DInare des Kalifen al-Amir bi-~am Allah
(reg. 495-524/1101-1130). Diese imitative Miinzpriigung lehnt sich
zwar in der Gestaltung den fa!imidischen Miinzen an, ohne jedoch mit
ihr verwechselt werden zu konnen. 263 Sie werden in den arabischen
literarischen Quellen mit dem Namen dinar ~uri, tyrenische DInare,
und in einer lateinischen des Jahres 550-1I1156 sogar mit sarraceni
cos de Sur264 bezeichnet.265 Es handelte sich urspriinglich nur urn eine

262 Gordus - Metcalf(1980); Metcalf(1995) 43-51.
263 Ehrenkreutz (1964a) vennutet, dan es sich bei der kreuzfahrerlichen Goldpriigung

wn betriigerische Miinzherstellung handelt, die das Vertrauen in das Ia.!imidische Geld
zerstoren sollte. Dem widerspricht Metcalf (1989) 440. Der Unterschied zwischen den
kreuzfahrerlichen Goldmiinzen und den fii!imidischen ist ohne Schwierigkeiten mit dem
ersten Blick zu erkennen.

264 Nach Metcalf (I 995) 47 ohne genaue Quellenangabe.
265 Der Begriff dfnar ~urfwird als •.oInare aus Tyros" iibersetzt. da ~iir der arabische

Name der Stadt Tyros ist. Die Interpretation des Begriffes war lange Zeit wnstritten. Stik
kel (1854) bezweifelte die Deutung als tyrenische DInare, da Tyros keine bedeutende
Stadt des Konigreiches lerusalem war. Er vennutete stattdessen hinter dieser Bezeich
nung byzantinische Goldmiinzen. Diese Ansicht ist iiberholt. Die Diskussion wn den
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lokal in den Kreuzfahrerstaaten zirkulierende Miinze. Obwohl dinar
~uri haufig irn Zusanunenhang mit Zahlungen zwischen Franken und
Muslimen Erwahnung fmdet, muJ3 doch angenommen werden, daB das
Verkehrsinteresse in den muslirnischen Nachbargebieten so groB war,
daB der dinar ~uri auch dort eine weite und lang andauemde Verbrei
tung fand, wohl auch tiber das muslimische Syrien hinaus.266 Er war

d,nar ~url faBte Irwin (1980) 91 f. mit neuen Belegstellen aus den literarischen Quellen
zusammen. Ocr d,nar ~url bezeichnet die Gold-"bezants" der Kreuzfahrer; vg!. Bates
(1989) 429f.; Metcalf(1989) 444f.; ders. (1995) 43-51. Ibn f:lallikan, Wafayat, ed. 'Abbas
v, 301, berichtet im 7.113. Jahrhundert tiber eine Episode, wonach die Kreuzfahrer noch
drei Jahre nach der Eroberung von Tyros 518/1124 dort Miinzen pragen lief3en. Da Ibn
tIallikan so lange nach dem Ereignis diese Geschichte verbreitet, kann man annehmen,
daB man eben aufgrund dieses tiberlieferten historischen Wissens aile Goldmiinzen dieses
Typs aus den Kreuzfahrerstaaten als ~url bezeichnete, unabhangig von der tatsiichlichen
Miinzstiitte. Als Pragestiitten fUr den imitativen d,nar ~urlkommen nach Bates (1989) 430
Tyros und Akkon in Betracht, vielleicht auch die ehemals fii!imidische Miinzstiitte Tripo
lis. Metcalf (1995) 47f. spekuliert tiber eine Miinzstiitte in Jerusalem. Mit Sicherheit war
der dinar ~uri urspriinglich nur eine lokal umlaufendc Mtinze im Sinne von ra Ig und ft 1
balad. Sic fand jedoch eine weite und anhaltende Verbreitung im islamischen Syrien. Ibn
al-Mir, Kamil XI, 299, gibt fUr das Jahr 574/1178-9 Getreidepreise in "alten ~urlya

Dinaren (dlnaran ~iiriyaUln 'utaqin)" an. Ebenfalls nennt Ibn Taqi ad-Din, Mi<:lmar, 18
(575 h.; LOsege1d von einem Franken), 127 (578 h.; Ertrag des iqta OS eines zangidisch
ayyubidischen Amirs) fUr diese Jahre den dinar ~iiri als gangiges Zahlungsmittel. As
~aizari, Nihaya, 74, vor 58911193, warnt vor dem Tausch von ~uriya-Oinaren gegen den
guthaltige dinar mi~riya wegen der Unkenntnis tiber den tatsiichlichen Goldgehalt der
dinar ~urlya (li-wugiidi l-gahli bi-miqdarihii). Implitit begriindete er seine Warnung mit
dem sarih-rechtlichen Verbot des riba. Sib! ibn al-Gauzi, Mir'at, ed. Jewett, 195; cd.
Haidarabad VIII, 311, gibt den monatlichen Ertrag cines von Niir ad-Din Mat:unud in Oa
maskus gestifteten waqfs im Jahr 608/1211-2 in diniir ~iirlya an. Und Ibn an-Nabulusl
warnt im Jahr 639/ 1242 in Agypten vor dem ~iiri-Gold, das nur einen Goldgehah von
60 % habe; Ibn an-Nabulusl, Luma" ed. Becker - Cahen, 53 (arab.); cd. und iibers. Owen,
76. 1m Jahr 644/ 1245-6 gibt Abu ~ama, !?ail, 178, Preise in diniir ~iiriya an. Bislang
wurde die These noch nicht erwogen, ob nicht die starklegierten diniirc ~iirlya geldge
schichtlich von dem Michaelton, das stark legierte nomisma von Michael VII., abstam
men k6nnten. Diese Miinze war in der nordsyrischen Region und in der Grafschaft Edes
sa die zuvor herrschende Goldmiinze gewesen.

266 Metcalf (1989) bestimmte den dinar ~iiri als cine lokal, hauptsiichlich in den
Kreuzfahrerstaaten umlaufende Miinze. Miinzen, die nur fUr den Umlauf in einem be
schriinkten Gebiet gedacht sind, haben hiiufig einen deutlich herabgesetzten Edelmetall
gehall. Dies trim auf den dinar ~iiri zu. Ocr okonomische Sinn einer solchen MaBnahme
besteht darin, daB die Tauschmittel in einer Region bleiben und nicht in Nachbarregionen
abflief3en solien, da sie dort in der Regel aufgrund ihres niedrigen Edelmetallgehaltes
nicht akzeptiert oder erheblich niedriger tarifiert werden. Metcalf fiihrt als Argument fUr
die beschriinkte UmJauffahigkeit an, daB sich diese Miinzen auBer in den Kreuzfahrer
staaten nur noch in Schatzfunden aus Kleinarmenien finden, nicht aber in den islamischen
Gebieten Syriens, und daB sie meistens in den muslimischen Quellen im Zusammenhang
mit Zahlungen zwischen Franken und Muslimen erwahnt werden. Gegen diese Meinung
und fUr die Hypothese, daB sie trotzdem eine erweiterte Zirkulation in den islamischen
Gebieten hatten, laBt sich Foigendes anftihren: Erstens, dem Schatzfundargument von
Metcalf laBt sich entgegenhalten, daB man fUr diese Zeit auch keine anderen Schatzfunde
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bis weit in die ayyl1bidische Zeit und sogar danach noch im Umlauf.
Er wird zuletzt im Jahr 702/1302-3 fur eine LOsegeldzahlung fur einen
arabischen AmIr im Libanon genannt.267

Gleichzeitig mit der Priigung des dinar ~uri in den Kreuzfahrer
staaten oder dem frankischen Beispiel folgend wurde in Damaskus am
Ende des Jahres 530IMitte 1136 ein stark legierter mnar, der sich
nicht in den Legenden, aber in der Gestaltung an den fatimidischen
Dlnaren orientierte, eingefiihrt. Er wurde wahrscheinlich in den Quel
len mit dem allgemeinen Namen dinar baitj, Weiller Dinar, bezeich
net.268 Und als dritte neue Goldmiinze wurde in Mosul spiitestens ab
dem Jahr 540/1145-6 ein guthaltiger Dinar nach Vorbild des Bagdader
dinar imami von hohem Feingehalt, aber ohne regulierten Gewichts-

aus den islamischen Gebieten keoot, die zeigen wiirden, daB dort andere Goldmiinzen den
Umlauf dominiert hatten. Zweitens, der dInar ~iirl wird fur eine bestirnmte Epoche haufig
genug in den Quellen irn Zusamrnenhang mit Zahlungsakten oder Preisen innerhalb Syri·
ens und Nordmesopotamiens genaoot, so kaoo angenomrnen werden, dal3 er dart eine
wichtige Rolle irn Geldumlaufspielte; Quellen Anm. 265. Noch nachdem die eigentlichen
Epoche des dInar ~uri beendet war, schrieb QaZWInI, dal3 die Bevolkerung Syriens und
des Iraks mit ihm ihren Geschaftsverkehr betreibt; Qazwlnl, A~r, 144. Es gibt bislang
keine Paralleliiberlieferung, die dies fUr den Irak bestiitigen wiirde. Drittens zeigen die
Quellen (s. S. 414f.), daB es einen grol3en Bedarf an Tauschmitteln in den islamischen
Gebieten gab, der mit indigener Produktion nicht zu befriedigen war.

267 ~ali/.l ibn Ya/.lya, Tli!ib, 156. Irwin (1980) 92.
268 Beginn der Pragung von Dinaren in Damaskus mit einem festgelegten, aber wohl

selten eingehaltenen Goldgehalt von 875/1000 bei Ibn al·Qalanisi, gail, ed. Amedroz,
257; ed. Zakkar, 405. DInar bai~. Weil3er Dinar, bezeichnet erst einmal nur einen stark
mit Silber legierten Golddinar. In diesem Siooe ist es ein allgemeiner Ausdruck, wie
Schwarzer Dirham. Theoretisch kaoo er sich sowohl auf den dInar ~iirl (s.o. Anm. 265,
266) als auch auf den Michaelton beziehen. Dal3 der Begriff dInar baitj ein ganze Gruppe
verschiedener Dinare bezeiclmet, wird an zwei Textstellen deutlich: 1m Jahr 553/1158-9
wird in Damaskus eine Summe in dInar bai~a'oder in dInar bai~ erwahnt; Ibn al-Qalani
Sl, gail, ed. Zakkar, 539; Abu Sarna, Rau<.iatain, ed. Kairo I, 121; ed. zablq I, 379. Es
handelt sich mit grol3er Wahrscheinlichkeit um die von Bates (1989) 430 erwiilmte Da
maszener Miinze. Etwa dreillig Jahre spater, irn Jahr 58211186-7, wird fur Aleppo eine
Steuerverpflichtung in H6he von 48 tausend dInar bai~ bestimrnt; Ibn al-'Adim, Zubda
III, 89. Der stark legierte Dinar jedoch, der in Aleppo zu dieser Zeit in ausreichender
Menge zur Verfiigung stand, war wahrscheinlich eine andere Miinze, namJich der dInar
~iirl. Exemplare des Damaszener dInar baifj: Heooequin (1985), Nr. 241 (MaJ:unud ibn
Tugtagin; ca. 530-533 h.); UT (CB9·E4; J. 530h, 3,9Ig); Miinzen & Medaillen 75 (1989),
Nr. 361 (1. 530 h.; 3,97g; mit ausfiihrlichem Komrnentar von L. Ilisch; ex Album, List 57
[Marz 1989J, Nr. 40; ex Spink 22 [I 987J, Nr. 188); Bates (1989) 478, Tafel XIII, Nr. 12
(ANS 1969.98.1; J. 531 h.; 3,54g); Balog (1978) 286, Nr. 4 (ANS 1973.12.1; Dinar,
subaerat, J. 532 h. (?); 3,14g); Bartholomaei (1861) 18f. (1. 533 h.); Nicol et al. (1982),
Nr. 3240 (1. 536 h.); Adler (1782) 58f., Nr. 31 (J. 540 h., dort als Argentum bezeiclmet;
Korrekturen bei Bartholomaei [18611 19); Peus 343 (1995), Nr. 977 (J. n. lesb., 3,34g);
UT (0. Inv.-Nr., 1. n. lesb. [534-547 h.l; 3,34g)), UT (FBIO-B6; Teildinar, o.J. u. Mzst.;
2,88g); Baldwin, List (1997), Nr. 8 (Teildinar, o.J. u. Mzst., O,80g, Abb.); BMCO III, 45,
Nr. 88 (Teildinar, 0.1. u. Mzst.). Vgl. Mouton (1994) 226.



426 KAPITEL FUNF

standard, ausgepragt. Diese Mosuler Goldmiinzen wurden dfniir amfrf
genannt.269

Auch in der Billonpragung wurden Reformen durchgefuhrt. Niir
ad-DIn MaJ:unud stellte die Pragung von Schwarzen Dirhams endgiil
tig ein. Die letzte Emission, wahrscheinlich aus Aleppo, ist fur das
Jahr 543/1148-9 belegt.27° Stattdessen begann Niir ad-DIn MaJ:unud in
das Kupfermtinzwesen einzugreifen, abel' dazu weiter unten. Auch fur
die frankischen Staaten in Syrien und Palastina ging die Zeit der
hauptsachlich aus Lucca und Valence importierten Billon-Denare zu
Ende, und es begann in Jerusalem und Antiochia eine eigene indigene
Billonpragung.271

Die Kupfermiinzpolitik in den 540er/1140er Jahren ging in den is
larnischen Herrschaftsbereichen drei unterschiedliche Wege: Erstens,
die Ergiinzung des Umlaufes der byzantinischen qarii!fs durch eigene
Pragung. Zweitens, die Sanktionierung der Umlaufes der qarii!fs
durch das Anbringen von Gegenstempeln und drittens, der Ersatz der
Schwarzen Dirhams durch neugepragte Kupfermiinzen.

Erstens: Die Erganzung des Umlaufes der byzantinischen qarii!fs

wird deutlich an der Menge an lokalen Nachahmungen byzantinischer
Kupfermiinzen, die selbst noch solche von Kupfer-tetartera des Ale
xius I. einschlieJ3en. Vermutlich stammen sie aus dem 6.112. Jahrhun
dert, als die Versorgung des Marktes durch den Import von Byzanz
nicht mehr sichergestellt war. Die oben zitierte Textstelle bei Abu
Sarna (S: 414) macht deutlich, daB es Schwankungen irn Preis der
qarii!fs gab. Ohne tiber Informationen tiber die Einzelheiten zu verfu
gen, war moglicherweise die Pragung von qarii!fs durch Niir ad-DIn
Mat:unud nur eine Reaktion auf diese Schwankungen: Der Umlauf
sollte mit staatlich sanktionierten Nachahmungen ergiinzt werden, urn
das Kursverhaltnis stabil zu halten und den Markt mit Tauschmitteln
zu versorgen. In Nordsyrien wurden nach 542-543/1147-9, vermutlich
in Aleppo, qarii!fs nach dem Vorbild der Folies von Constantin X. und

269 Erste bekannte Goldmiinze dieses Typs: zangi ibn Aqsunqur, Dinar, Mosul 540;.
Hennequin (1985), Nr. 242. Erwiihnung des dinar amfrf in Mosul bei Ibn al-A!Ir, Kamil
XI, 299 und Ibn al-Nir, Bahir, 94 (1. 574/1178-9). Dinar amfrf zur Zeit zangis und Niir
ad-Din Ma!.unuds auch bei: Abu Sarna, Rau<;latain, ed. Kairo 1,6,36,44,65, 138; ed. A1.J
mad - Ziyada U2, 351 (entspricht Ed. Kairo, 138); ed. zabiq I, 36, 135, 161,228,430.
Zuvor wurde auch der irakische Dinar mit der Bezeichnung dinar amfrf versehen, siehe
oben Anm. 133.

270 Ilisch (2000) 21f., Nr. 10. S. oben S. 378 Arun. 83.
271 Zur Ablosung irnportierter Billondenare in Jerusalem und Antiochia durch dort

selbst hergestellte Miinzen: Metcalf (1995) 52f., 117-119. Zu den Importmiinzen: Stahl
(1986); Matzke (1993a); (1 993b) und ders. (1994).
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Eudokia gepragt, allerdings versehen mit Namen und Titulatur von
Nur ad-DIn Ma~ud.272 In Siidsyrien, im ehemals fii!imidisch-biiridi
schen Bereich, f'iihrte Niir ad-Dm Mal)mud spatestens im Jahr 558/
1162-3273 einen neuen, rein epigraphischen Kupfenniinztyp ein, der in
den literarischen Quellen ebenfalls qir!iis genannt und auf den Miin
zen selbst mit fals bezeichnet sind.274 Diese Politik setzte die Unter
schiede, die sich in der geldwirtschaftlichen Entwicklung zwischen
Nord- und Siidsyrien seit der fli!imidischen Zeit entwickelt hatten,
fort. Auch deutet diese Politik schon die zukiinftige Entwicklung in
ayyiibidischer Zeit an, in der der Umlauf aller Kupfenniinzen jeweils
regional beschrlinkt war.

Zweitens: In den Diyar Bakr, Annenien und vielleicht in den nord
lichen Teilen der Diyar Rabi<a, das heiJ3t im Bereich der Artuqiden
und in den nordlichen Gebieten der Zangiden von Mosul, ging man
einen anderen Weg. Anstatt die Menge an Zahlungsmitteln durch eine
eigene, erganzende Pragung von qariitfs ausZllweiten, begegnete man
dem Mangel mit dem Kontrollmittel der Gegenstempelung.m Diese
Stempel nennen in der Regel den jeweiligen Herrscher oder weisen
bislang noch nicht entschliisselte Buchstabenkombinationen auf. Ge
genstempelung bedeutet in der Geldgeschichte haufig eine Sanktionie
rung und offlzielle Inwertsetzung von landfremden Miinzen bei
gleichzeitiger Diskriminierung von nicht validierten Tauschmitteln. In
der Regel erfolgt eine Gegenstempelung mit einem fiskalischen Ziel.
Durch die Stempelung erhoht sich der Wert der Miinzen regional, da
der Staat sich in der Regel verpflichtet, diese Miinzen an Zahlungs
statt anzunehmen. Dadurch ist fUr die hohertarifierten Miinzen der
Umlauf auf eine Region beschrlinkt und verhindert ein Abfliel3en der

272Ygl. Spengler - Sayles (1996) 57, Typ Nr. 73; Hermequin (1985), Nr. 603-629.
Eine Mi.inzstiitte wird auf diesem Miinztyp nicht genarmt. Der terminus post quem fUr die
Einfuhrung ergibt sich aus der Unterpriigung. Es ist der erste Kupfermiinztyp aus Mardin
der Jahre 542-3 h.; Ilisch (1976). Uberpriigungen: Nationalmuseum Damaskus (Elisseeff
[1967] III, Tafel III, Nr. A10501; dasselbe Exemplar auch bei al-Ush - Joundi - Zouhdi
[1980], Abb. 65); UT (FD5-C5); Fa. Knudson, Hamburg (Lager im August 1991). Die
Miinzstiitte ist wahrscheinlich Aleppo. Der Miinztyp befindet sich in mindestens 17 Ex
emplaren unter den Fundmiinzen aus l:iamah (eigene Untersuchung und vgl. Hammers
haimb - Thomson [1969] 163), ein Exemplar in der Ausgrabung von Aleppo (QH99
28119-9), in Balis (Hermequin - 'USS [1978] 233-244; 12 Exemplare) und auch innerhalb
des Kupferschatzes von ar-Raqqa, 'USS (1958-1959) 31 f.,Nr. 4 (4 Exemplare).

273 Spengler -Sayles (1996) 62f., Typ Nr. 74.1.
274Ygl. Abu Sarna, pail, 155, der bei der Aufzahlung von Preisen qir.Uls undfals sy

nonym verwendet.
m Lowick - Bendall - Whitting (1977), insb. 10f.
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Tauschmittel in andere Gebiete.276 Die Gegenstempelung der byzan
tinischen Foiles fand etwa zwischen 540/1145 und 590/1193-4 statt.
1m Schatzfund von "Mardin" waren von 13.000 Miinzen 19 % gegen
gestempelt. Dies spricht fur eine begrenzte Wirkung dieser MaBnah
me. Fiir die Diyar Mu~ar mit dem Kemgebiet des BaIIb-Tales und
Nordsyriens liillt sich bislang weder eine eigene Gegenstempelung
noch ein Umlauf von gegengestempelten byzantinischen Miinzen
nachweisen. Auch aus dem Gebiet des heutigen Irak sind keine gegen
gestempelten byzantinischen Miinzen bekannt.277

Drittens: Neben der Gegenstempelung des qir!fis suchte man in den
Herrschaft:sgebieten der Artuqiden von Mardin, l:Ii~n Kaila, l:Ii~n

Ziyad (ijartabirt) und Amid und der zangiden in Mosul, Gazirat Ibn
<Umar und Singar noch eine weitere LOsung des Kleingeldproblems.
In diesen Herrschaftsgebieten wurden neu gepriigte Kupfermiinzen
eingefiihrt. Sie wurden in ihrer geldwirtschaftlichen Funktion nicht
den byzantinischen qartiris zugeordnet, sondem den Schwarzen Dir
hams. Die Neupriigung von solchen Kupfermiinzen lief auf einen Er
satz fur den dirham aswad hinaus, der vereinzelt noch gepriigt wurde.
Der letzte bekannte Schwarze Dirham aus l:Ii~n Kaifa stammt aus der
Zeit Fabr ad-Din Qara Arslans (reg. 539-570/1144-1174) urn die Mitte
des 6./12 Jahrhunderts.278 Entsprechend dem Schwarzen Dirham hat
ten auch diese neuen Kupfermiinzen nur eine regional beschriinkte
Kursgiiltigkeit (rti 19fi l-balad). Byzantinische Kupfermiinzen Hefen,
wie die Schatzfunde zeigen, weiterhin urn. Die Legenden mehrerer
dieser neuen GroBkupfermiinzen nennen die Nominalbezeichnung dir
ham. 279 Dagegen war die auf den Miinzen selbst genannte Nominalbe
zeichnung der von Niir ad-Din MaJ:unud eingefiihrten Kupfermiinzen
fals. Die regional begrenzte Umlauffahigkeit der Kupfer-dirhams lei-

276 Vgl. Regling, Kurt: Gegenstempel. In: Schrotter (1930) 211 f.
277 Lowick - Bendall - Whitting (1977) 11. Vgl. Assur: Heidemann - Miglus (1996).
278 Freundliche Mitteilung von L. Ilisch vom 12. 11.2001. Universitiit Tiibingen (FC6-

B3; 3,84g; 17mm; 7h; Av. Fabrad-Din, Rv. malik al-umarii~.

279 Nennung oer Bezeichnung dirham: 1m artuqidischen Gebiet: [Mardin] 577-580 h.
(Hennequin [1985], Nr. 1035-1053, mit der erwiihnten Beschworungsformel). 1m zangi
dischen Gebiet unter Mosuler Herrschaft und Oberherrschaft: Na~ibin 577-582 h. (Speng
ler - Sayles [1996], Typ 78; Hennequin [1985], NT. 683-685); Singar 581-584 h. (Speng
ler - Sayles [1996], Typ 79; Hennequin [1985], Nr. 676-682). In ayyiibidischem Gebiet:
Mayyafariqin 583-584 h., 586 h., 591-592 h., 599-602 h. (Balog [1980], NT. 176-183,
337-343,841-844; Falschlesungen der Jahreszahlen bei Balog wurden hier kommentarlos
korrigiert.). Spiitere Bezcichnungen von Grol3kupfermiinzen aus der Zeit Badr ad-Din
Lu'lu's aus Mosul mitfals beziehen sich in der Nominalbezeichnung und -abstufung auf
den in Nordmesopotamien spiiter eingefuhrten guthaltigen Silberdirham vom ayyiibidi
schen Sterntyp.
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tet sich aus zwei Argumenten abo Zwn einen: Diese Kupfenniinzen

hatten als Geldersatzzeichen einen wesentlich hoheren Marktwert als

den Wert ihres Metalls. Dieser konnte nur staatlich garantiert we.

den. 280 Deshalb wurden manche Miinzen auch mit einer Beschwo

rungsfonnel bewehrt: ,,had-a ad-dirham, mal 'Un man yugayyiruhu;
Verflucht sei, wer diesen Dirham verandert!''281 Wie diese Miinzen

rechtlich zu bewerten waren, bleibt vorerst offen. Zurn anderen: Grol3

kupfenniinzen artuqidischer oder zangidischer Herstellung wurden

b'islang nicht in signiflkanten Anzahlen in der Untersuchungsregion

gefunden, auch waren sie kein Bestandteil des Kupferschatzfundes aus

ar-Raqqa.282 Zu beachten ist allerdings, daB in Mosul noch einhundert

Jahre lang Schwarze Dirhams aus Billon parallel zu den Gro13kupfer

miinzen gepdigt wurden. Mithin erfolgte kein vollstiindiger Ersatz des

Schwarzen Dirhams.

Eine Vorbedingung der neuen Kupferemissionen war das Vorhan

dense in von Miinzmetall. Da die byzantinischen qara!is weiterhin als

Geld umliefen - dies zeigen die zeitgleichen Gegenstempel -, waren

sie als Quelle fill Miinzmetall zu teuer. Indiz dafur ist neben der Ge

genstempelung die Tatsache, daB die byzantinischen Miinzen nie

iiberpriigt wurden.283 1m Jahr 542/1147-8 wurde der Wesir Ibn al-Az

raq nach Ma<dan284 nordlich von Amid geschickt, urn Metall fur die

280 Prinzipiel1 kann der Staat den Wert von Geldersatzzeichen dadurch garantieren,
daB er diese Ersatzzeichen als Steuerleislung annimmt.

281 Hennequin (1985), Nr. 1035-1053.
282'USS (1958-1959). Die Miinze Nr. 2 der Darusrnandiden von Siwas und Nr. 3 der

Salduqiden von Erzurum konnen als Ausnahmen unter den Tausenden von Miinzen gel
ten, zumal sie aus Regionen stanunen, die dem Bali\).-Tal nicht benachbart sind.

283 Bates erwahnt im Annual Report of the American Numismatic Society 1991, 17
(1991.3.565; 3,75g; 23nun; 6h) einen Fals des Constantin X./Eudokia-Typs von Niir ad
Drn MaI:unud, der auf einen Follis der Klasse C iiberpragt sein sol1. Eine nochmalige
Uberpriifung ergab jedoch, daB es sich hierbei um einen Schrotlingsfehler handeIt. Ich
danke Michael Bates fUr die freundliche Auskunft (e-mail vom I. II. 2(01).

284 1m Jahr 516/1122-3 wurde eine Kupfermine (rna'dan nu~a.s) in der Nahe von
Qal'at Oi l-Qamain nordlich von Amid nahe der Tigrisquel1e entdeckt. Diese Meldung ist
in den Quel1en haufig rezipiert worden: Ibn al-Mir, Kamil X, 427; 'A~imi, Tiiri\)., ed.
Za'riir, 372; Abu Sarna, Rau9atain, ed. Kairo I, 36; ed. Zabiq I, 138; Ibn al-Furat, Tari\). I,
341 (I 72r), erwiihnt die Entdeckung sogar als erste Nachricht fur das Jahr 516 h. Zu f:li~n

Oil-Qamain: Yaqut, Buldan II, 552f.; Mas'udi, Tanblh, 52; Markwart (1930) 58-60; Rip
per (2000) 15, 344, 365 und vg!. Honigmann (1935) 14, Anrn. 2. 1m Jahr 538/1143-4 er
oberte Zangi den Ort Ma'dan, von dem Ibn al-A!ir, Bahir, 66, aussagt, daB dort das Kup
fer von Armenien gefOrdert wird; vgl. auch Ibn al-Azraq, Tari\)., ed. Hillenbrand, 185;
iibers., 104. Dieser Ort iSI wahrscheinJich mil jenem Bergwerk (rna 'dan) zu identifizieren,
zu dem Ibn al-Azraq al-Fanqi geschickt wurde. Bisch identifiziert diesen Ort mit Arqarun
(Yaqiit, Buldan I, 210), das zwischen Amid und I)artabirt gelegen ist; Bisch (1976) und
clers. (1984) 194f., 274f.
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erste MardIner Kupferemission zu kaufen.285 1m Jahr 555/1160 begann
auch eine eigene Grof3lrupferpdigung in Mosul.286 Die neuen Miinzrei
hen in Mardin, Mosul und zur gleichen Zeit wohl auch in I:Ii~n Kaifa
weisen eine deutlich von den byzantinischen Kupfermiinzen abwei
chende Gestaltung auf.287 Mit der Einfiihrung eigener Grof3lrupfermiin
zen wurde auch das im byzantinischen Reich und in Antiochia sowie
in ar-RuM' praktizierte System der in unregelmaf3igen Abstanden
durchgefiihrten Verrufung, Einziehung und Neuausgabe von Miinzen
iibemommen. Die Unterscheidbarkeit dieser Miinzen von jenen aus
Byzanz sowie von Herrschaftsgebiet zu Herrschaftsgebiet und von
Miinzausgabe zu Miinzausgabe erforderte ein reiches ikonographi
sches Repertoire. Erst nach der Errichtung der ayyiibidischen Hege
monie iiber die Gazira im Jahr 581/1185-6 wurde dieses Miinzsystem
bis zum Ende des Jahrzehnts kurzfristig auch in l:Iarran eingefiihrt.

Dieser Befund der drei unterschiedlichen Wege in der Kupfer
miinzpolitik laf3t folgende Schliisse fUr den Kleingeldumlauf im Bali\}
Tal zu:

I. Der Ersatz der Schwarzen Dirhams als Kleingeld durch eine eigen
stiindige Kupferpragung vonjulus/qarii{is in Syrien und den Diyar
MU9ar erfolgte erst spat und hiingt wahrscbeinlich mit einer Reihe
von sehr unterschiedlichen wahrungsgeschichtlichen und politi
schen Ereignissen in der Mitte des 6./12. Jahrhunderts zusarnmen.
Jedoch ging die Bedeutung des Schwarzen Dirhams fur den Umlauf
im Balil)-Tal schon seit dem Ende des 5./11. Jahrhunderts zugun
sten der byzantinischen qarii{is zuriick.

2. Niir ad-Din Ma~iid befiirwortete eher eine Ausweitung und Er
giinzung des Umlaufes der byzantinischen qarii{is. Daher sind diese
im Ballo-Tal noch bis ca. 585-590/1189-1194 im Umlauf.

3. Die gegengestempelten Miinzen wurden in dem jeweiligen Herr
schaftsgebiet hoher tarifiert als nicht gegengestempelte Miinzen.
Deswegen wurden sie nicht in andere Regionen, wie zum Beispiel
die des Balil)-Tales, exportiert. Dies gilt ebenso fur die neuen Kup~

ferdirhams, die ausschlief3lich der regionalen Miinzversorgung
dienten.

28S Ibn al-Azraq, Taril:!, ed. Hillenbrand, 194; iibers., 120. Zur Priigung dieser Miinze
siehe Lowick (1974) und I1isch (1976).

286 Hennequin (1985), Nr. 250. Spengler - Sayles (1996) 4, Typ Nr. 59.
287 Zu den bildlichen Darstellungen: Mitchell Brown (1974), Lowick (1985).
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VII. ZusammenJassende Analyse des GeldumlauJes als Indikator

des Niedergangs und der Renaissance der Stiidte

Das Geldsystem in Syrien und Nordmesopotamien wahrend des 4.110.
lahrhunderts spiegelt die Situation des in autonome Herrschaftsge
biete zerfallenden <abbasidischen Reiches wider. Die regionalen Herr
scher bis zu den Zanglden nahrnen selbst wenig Einflull auf die Miinz
politik, so da/3 der importierte Miinzumlauf in den Regionen in hohem
Malle durch eine Konkurrenz von Miinzsorten gebildet wurde. Der
Miinzumlauf war eingebettet in das Gefiige rechtlicher Bedingungen,
der wirtschaftlichen Lage und der politischen Vorgange in der Region.

Die Ressourcen der Diyar Mu<;lar und Nordsyriens waren von den
l:Iamdaniden systematisch ausgebeutet worden. Die kontinuierliche
Miinzpragung in ar-Raqqa und l:Iarran endete in den 320er/930er lah
reno In der Region gab es nur in der Handelsmetropole Aleppo eine
gewisse Kontinuitat in der Miinzpragung bis zum Ende der l:Iam
danidenzeit, das heillt bis zum Ende des 4.110. lahrhunderts. Danach
wurden nur noch Miinzemissionen in bestimmten lahren veranlallt,
am Anfang des 5.111. lahrhunderts in einer dichteren Reihe als am
Ende, und in Aleppo haufiger als in l:Iarran. Der klassische Dirham
war eine im Gewicht regulierte Miinze mit hohem Silbergehalt gewe
sen. 1m Laufe des 4.110. lahrhunderts wurde die Gewichtsregulierung
aufgegeben und mit der Zeit auch der hohe Feingehalt. Aufgrund der
Kupferlegierung narmte man diese neue Miinzsorte Schwarzer Dirham
(dirham aswad) oder in der Rechtsliteratur Legierter Dirham (dirham
magsUsj. Der Schwarze Dirham blieb mit wenigen Ausnahrnen die
einzige indigen gepragte Miinzsorte.

Ein Charakteristi.kum der Region Nordsyrien und der Diyar Mu<;lar
in der Zeit von den l:Iamdaniden bis zu den Zanglden war, da/3 aIle an
deren Geldsorten importiert wurden. Anfanglich betraf dies nur das
Geld fur die Groll- und Femhandler, die GolddInare; spater wurden
auch Kupfermiinzen aus Byzanz importiert. Der Schwarze Dirham
und die fremden Geldsorten nahmen unterschiedliche Funktionen im
Wirtschaftsprozell der Untersuchungsregion ein, die im folgenden zu
sammenfassend skizziert werden:

I. Der Schwarze Dirham: Der klassische Dirham batte sich zum dir
ham aswad entwickelt, von einem iiberregionalen Tauschmittel und
einem Gegenstand der Steuerschuld gegeniiber der zentralen <ab-
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basidischen Finanzverwaltung zu einem nur regional kursgiiltigen
Zahlungsmittel innerhalb der stadtischen Miirkte. Der Schwarze
Dirham nahm im Zahlungsverkehr die Funktion der alteren Kup
ferrniinzen oder der Dirhamfragmente ein. Das Verkehrsinteresse
ordnete ihm einen hoheren Wert als den Metallwert zu. Die islami
schen luristen akzeptierten diese Entwicklung, die in der Praxis
eine Absage an die implizite koranische physische Theorie des
Geldwertes darstellte, und sanktionierten den Umlauf der Schwar
zen Dirhams. Die Verwendung des dirham magsiiS im privaten
Rechtsverkehr und fur die sari~-rechtlich legitirnen Abgaben wur
de an die Bedingung ,,kursgiiltig in der Region (ra 'ig fi l-balad)"
gekniipft. Ihre Kleingeldfunktion machte die Schwarzen Dirhams
einerseits fur die Schatzbildung ungeeignet, andererseits schiitzte
ihr - wenn auch geringer - Edelrnetallgehalt sie vor archaologisch
signiflkantem Verlust. Zumindest in der ersten Halfte des 5./11.
lahrhunderts dominierten die Schwarzen Dirhams den Kleingeld
umlauf in Nordsyrien und in den Diyar Mu<;lar. Trotz der Ahnlich
keit der Miinzen von J:larran zu denen aus Aleppo irn VergJeich zu
den tuqailidischen oder marwanidischen Miinzen gibt es geniigend
typologische Unterschiede zwischen ilmen, die getrennte Umlauf
gebiete wahrscheinlich machen. Auch die Homogenitiit der bislang
bekannten Schatzfunde deutet auf getrennte Umlaufgebiete hin.
Wahrscheinlich seit der zweiten Halfte des 5./11. lahrhunderts kon
kurrierten die Schwarzen Dirhams mit den irnportierten Kupfer
miinzen aus Byzanz. Wiihrend die Pragung von Schwarzen Dirhams
in Aleppo sporadisch mindestens bis 543/1148-9 fortgesetzt wurde,
endet sie irn BalI1J.-Tal im lahr 450/1058-9. Der Miinzstatte in J:lar
ran konnen zwischen 409/1018-9 und 447/1055-6 mindestens funf
zehn Emissionen zugeschrieben werden und der in ar-Raqqa irn
lahr 450/1058-9 eine weitere. Eine Ausnahme bildet nur die Emis
sion des Kreuzfahrers Balduin I. in ar-Ruha' am Ende des lahrhun
derts. In Agypten und den Diyar Rabi:(a reicht die Geschichte dieses
Nominals noch bis in die Zeit der Mongolenkriege.

2. Der ja!imidische Dinar: Der nordsyrische Raum, einschlieBlich der
Diyar Mu<;lar, gehorte seit dem Ende der J:lamdanidenzeit zur peri
pheren EinfluBzone des la!imidischen Reiches. Der aus Agypten
und Siidsyrien importierte guthaltige fii!irnidische Golddmar war
bis in das dritte Viertel des 5./11. lahrhunderts das dominierende
Tauschmittel fur groBe Betrage in der Region. Nach der Nieder
schlagung des pro-fii!irnidischen Aufstands des Basas1ri: in Bagdad
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und nach dem Beginn der seldschukischen Eroberung der Region
nahm die Bedeutung dieser Miinzen abo

3. Das byzantinische nomisma: Ab etwa dem dritten Viertel des 5./11.
lahrhunderts gewinnt das byzantinische nomisma fur den GroI3geld
umlauf der Region an Bedeutung. Das byzantinische nomisma ist
eine stark mit Silber legierte, schiisselfOrmige Goldmiinze. Sie
blieb den literarischen Quellen zufolge mindestens bis in die Zeit
Balik Gazls etwa bis 51811124 die Standardgoldrniinze in der Un
tersuchungsregion. Es gibt Indizien, daB es in der Untersuchungsre
gion in der Zeit um 540/1145 einen Mangel an Goldzahlungsmit
teln jeglicher Art gab.

4. Der byzantinischen KupJeifollis: Schliissel zur Interpretation der
geldwirtschaftlichen Phanomene dieser Zeit sind die anonymen by
zantinischen Kupferfolles, die im byzantinischen Reich zwischen
etwa 359-60/970 und 485/1092 gepragt wurden, aber auch noch die
nachfolgenden Kupfer-tetartera des Alexius bis zum Jahr 512/
1118. Diese Miinzen wurden in bedeutenden Mengen nach Nordsy
rien und Nordrnesopotamien importiert und fmden sich dort an fast
allen GrabungspHitzen. Der Beginn des Importes kann mit den Frie
dens- und Tributvertragen, die Byzanz im lahr 422-3/1031-2 mit
den Marwaniden, Mirdiisiden und Numairiden absch1oI3, in Zusam
menhang stehen. Der fiiiheste mogliche literarische Hinweis iiber
den Umlauf der byzantinischen Folies im islamischen Gebiet fmdet
sich fur das lahr 438/1046 fur die Stadt Al].lat. Die nachste Erwah
nung fo1gt erst im Jahr 507/1113 fur Aleppo, wo diese Miinzen in
den Quellen erstmals mit qir{iis angesprochen werden. Vom Beginn
des 6.112. lahrhunderts an wurden die qarii{is in den erzahlenden
Quellen vergleichsweise haufig genannt. Spatestens nun begannen
sie den Schwarzen Dirham im Umlauf zu verdrangen; auch in
Aleppo, wo er noch geschlagen wurde. Die qariips wurden in der
Untersuchungs,region relativ hoch, mit 50 bis 67 qir{iis pro diniir,
bewertet. Dies ist vermutlich ein wesentlich hoherer Kurs des qir{iis
als in Byzanz. Spatestens in den 540er1l140-50er lahren ist der
qir{iis die dominierende Miinze im Ge1dumlauf der Stadte, in der
aile Preise ausgedriickt wurden. Se1bst Fernhandler muI3ten sich fur
ihre Geschafte der qarii{is bedienen, da ihnen Goldrniinzen als
Tauschmittel fehlten. Da Vertrage in der Regel auf Drnare lauteten,
waren sie so den iiblichen Kursschwankungen des K1eingeldes zum
GroI3geld ausgesetzt.
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Die Wiihrungsreformen zwischen etwa 530/1135 und 590/1195: Die
Probleme, die sich aus der Geldsituation ergaben, fiihrten zu einer
Reihe von Reformen im GroB- und Kleingeld, die sich in den ver
schiedenen Regionen, je nach Entwicklungsstand, zeitlich hinzogen.
Sie seien kurz skizziert, da sie den Abschluf3 der ersten Phase der Re
naissance der SHidte darstellen. Obwohl in den 530er/1135er Jahren in
Damaskus ein stark mit Silber legierter dinar haif) gepriigt wurde, war
die fast gleichzeitige Einfiihrung des ebenfalls stark mit Silber legier
ten dinar ~uri in den Kreuzfahrerstaaten fur den Geldumlauf der ge
samten syrischen Region bedeutender. In Nordmesopotamien begann
der guthaltige dinar amiri, der in Mosul ab etwa 540/1145 gepragt
wurde, eine wichtige Rolle im iiberregionalen Handel zu spielen.

Urn den Umlauf der knappen und teuren qaraps zu ergii.nzen, wur
den unter Niir ad-Din MaJ:uniid Nachahmungen byzantinischer Folies
gepriigt. In Siidsyrien wurde dagegen eine rein epigraphische Miinze
mit der Nominalbezeichnungfals herausgegeben. In den erziihlenden
Quellen wurde sie aber ebenfalls mit qir!iis bezeichnet. In den Diyar
Bakr und den Diyar Rab'i<a ging man andere Wege in den Reformen,
um das Kleingeld der verii.nderten Nachfrage anzupassen. Auch nach
dem im Jahr 571/1175-6 Niir ad-Din Malpnuds Sohn und Nachfolger
in Aleppo, a~-~alil:t Isma<I1, neue Kupfermiinzen herauszugeben be
gann, blieben die byzantinischen qara!is noch mindestens fur zehn
Jahre im Bali1)-Tal im Umlauf. Ende der 580er/Anfang der 1190er
Jahre entstand eine vollig neue Situation: erstens, durch den massen
haften Import Riim-seldschukischer Kupfermiinzen; zweitens, durch
die Reaktion al-<Adil Abu Balas auf diesen Import - er initiierte in
I:Iarran eine umfangreiche Kupferpragung ab 588/1192-3 - und drit
tens, durch die Pragung von guthaltigen, gewichtsregulierten Silber
miinzen in Aleppo.

Wie liij3t sich die Analyse des Miinzumlaufes auf die Frage nach
der Renaissance der Stiidte anwenden? Der Niedergang der Stadte in
der ersten Hiilfte des 5.111. Jahrhunderts ist gegeniiber dem 4.110. und
noch mehr gegeniiber dem 3.19. Jahrhundert deutlich in der Miinzprii
gung und dem Geldumlauf ablesbar. Das Kleingeldwesen wurde stark
regionalisiert. I:Iarraner Dirhams rmden sich bislang nicht in Aleppi
ner Schatzfunden und umgekehrt. Die Emissionen waren vermutlich
hauptsachlich fur den innerstadtischen Markt gedacht. Die Priigemen
ge der einzelnen Emissionen ging gegeniiber der friihislamischen Zeit
stark zurUck. Dies entspricht einem vermuteten Riickgang des geld
vermittelten, stadtischen Tausches und einer zunehmenden Isolierung
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der stadtischen Zentren in der Region voneinander; eine Situation, wie
sie Ibn l:Iauqal und al-Muqaddasl fur das BalIl)-Tal beschrieben. Fiir
die entscheidende zweite Hiilfte des 5.111. lahrhunderts gibt es bislang
keine verlal3lichen Infonnationen, die auf die Okonomie der Stiidte
schlieBen lieBe. Weder gibt es Schatzfunde noch aussagenihige litera
rische Quellen. Fiir diese Epoche lassen sich nur die erkennbaren
Trends begriindet extrapolieren. Anders sieht es fur die erste Hiilfte
des 6.112. lahrhunderts aus. Der byzantinische qir!as hat die dominie
rende Versorgung der Marlcte mit Kleingeld iibernommen. Die hohe
Nachfrage nach diesen Miinzen innerhalb der Stiidte zeigt sich in ih
rem relativ iiberbewerteten Kurs verglichen mit ihrer Bewertung im
byzantinischen Reich. Die starke Nachfrage lal3t auf eine Entwicklung
der innerstiidtischen Marlcte und der Stiidte selbst schlieBen. Mit der
Arbeitsteilung, das heillt der Urbanisierung, geht eine Vervielfachung
von Tauschaktivitaten einher. Sie muG zwangsliiufig zu einer erhOhten
Nachfrage an physischen Tauschmitteln gefuhrt haben. Das Gold der
GroBhandler floB jedoch zugunsten des Kleingeldes der Stiidte auf
grund des Kursverhiiltnisses in das byzantinische oder friinkische Ge
biet abo Wahrscheinlich gilt dies auch fur das Silber, das notwendig
fur die Priigung der Schwarzen Dirhams war. Die Nachfrage nach
Klein- und GroBgeld lieB sich aufgrund der Metallarmut der Region
nicht mehr durch eine indigene Priigung befriedigen. Erst die Refor
men von Niir ad-Din M~iid und seiner Nachfolger versuchten, das
Geldsystem, das sich staatsfern weiter entwickelt hatte, neu zu regu
lieren und eine neue Phase in der Entwicklung der Stadte einzuleiten.





KAPITEL SECHS

ZWEI JAHRHUNDERTE DES WANDELS

I. Die Fragen

In der Zusammenschau der Ereignisse und Faktoren der "Transitions
periode der Islamischen Geschichte" sollen die anfangs gestellten Fra
gen beantwortet werden. In den vorangegangenen Kapiteln wurden die
Bereiche Politik, Steuerwesen und Geldsystem im einzelnen fiir Nord
syrien und das westliche Nordmesopotamien mit besonderer Beriick
sichtigung der beiden Stadte ar-Raqqa und l:Iarran behandelt. Am
Eode jedes Kapitels wurden die wesentlichen Ereignisse beziehungs
weise die Faktoren fiir die Entwicklung der Stadte zusammenfassend
dargestellt. Nicht aIle Zwischenergebnisse sollen hier wiederholt wer
den, dafiir sei auf die jeweiligen Abschnitte verwiesen. 1 Die anfangs
gestellten Fragen lauteten:
- Was verursachte den Niedergang der Stadte, die "archaologische

Siedlungsliicke"?
- Wann und wie setzte die Wende zur ,,Renaissance" der Stadte ein?
- Was waren ihre okonomischen Grundlagen?

II. Der Zusammenbruch der 'abbiisidischen Ordnung 

von den Ifamdaniden zu den Numairiden

Die Diyar MUQar waren in der friihen (abbasidischen Zeit eine steuer
lich ertragreiche prosperierende Landschaft. Ar-Raqqalar-Rafiqa war
zeitweise die grol3te Stadt des islamischen Reiches westlich von Bag
dad. Obwohl der Niedergang der Stadtel:larran und ar-Raqqa schon
zuvor einsetzte, wurde er doch erst durch die riicksichtslose Ausbeu
tung der Landschaft durch die l:Iamdaniden und dann durch die noma-

1 Fiir die numairidische Zeit: Kapitel zwei, Abschnitt V. Fiir die seldschukische Zeit:
Kapitel drei, Abschnitt XII. Es sei aber auch auf die zusammenfassenden Abschnitte X
fur die Stadt l;Iarriin und XI.8 sowie XI.9 fur ar-Raqqa verwiesen, die die wirtschaftliche
und administrative Situation der beiden Stiidte skizzieren. Fiir das seldschukische Steuer
system: Kapitel vier, Abschnitt V. Fiir das Geldsystem: Kapitel fiinf, Abschnitt VD.
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dische Herrschaft der Numairiden irn 4.-5./10.-11. Jahrhundert verur
sacht und manifest.

Mit dem Zusammenbruch der ~amdanidischen Kontrolle iiber die
SHimme und Stadte der Region vollzog sich ein bedeutender Wandel,
im Norden der Diyar Mue,iar etwa zwischen den Jahren 368/978-9 und
381/991 und irn Siiden bis etwa 40 III 0 II. 1m ersten Drittel des 4./10.
Jahrhunderts waren oberflachlich islamisierte qaisidische Silimme, da
runter die Banii Numair, von der arabischen Halbinsel in die Diyar
Mue,iar eingewandert. Sie brachten das bestehende Nebeneinander von
Stammen und Stadten aus dem Gleichgewicht und iibemahrnen auch
die Herrschaft iiber die Stadte. Die Folgen fur die sel3hafte landliche
Bevolkerung waren ein Riickgang der Kulturflachen und eine Gefahr
dung der Uberlandwege, so daB die Ortschaften faktisch voneinander
isoliert waren.

Nach 380/990-1 wurde der Numairiden-AmIr Wanab ibn Gatbar
Herr in den nordlichen Diyar Mue,iar und J:larran. 1m Siiden kam ar
Raqqa erst nach dem Jahr 40111011 unter seine Herrschaft. Spiitestens
im Jahr 409/1018 wurde er von den Fa!irniden als gleichrangig mit
den zuvor herrschenden Hamdaniden anerkannt. Nach dem Too von
Wanab im Jahr 410/1019-20 wurde sein Sohn Sablb ibn Wanab Nach
folger, doch der Stamm teilte sich zunachst in mehrere rivalisierende
Gruppen auf. Wahrscheinlich gelang es Sablb erst irn Jahr 425/ 1033
4, nachdem er J:larran emeut eingenommen hatte, sich als FUhrer des
Gesamtstammes durchzusetzen und sich durch erfolgreiche Razzien
zu profilieren. Nach Sablbs Tod irn Jahr 431/ I039-40 war es erst wie
der Manit ibn Sablb, der den Stamm ab etwa dem Jahr 447/1055 unter
seiner Fiihrung einigen konnte. Er war der bedeutendste der numairi
dischen AmIre. Die Situation fur die sel3hafte Bevolkerung in den
Diyar Mue,iar in der ersten Hiilfte des 5./11. Jahrhunderts war gekenn
zeichnet durch:
- die beduinische Vorherrschaft der Numairiden iiber die Stiidte;
- die militiirische Expansion der Byzantiner irn Norden des Tales und

die Einnahme ar-Ruha's irn Jahr 422/1031, dem ein Kiiltewinter,
Hungersnot und ein Viehsterben folgten;

- die Ausloschung der Religionsgemeinschaft der ~abier in J:larran
im Jahr 423/1032 OOer 424/1033 moglicherweise durch notleiden
de, liindliche, sitnische Bevolkerung zusammen mit der J:larraner
Stadtmiliz;
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- eine Belastung der Region im Norden durch Blutrache der Banii
Nurnair untereinander sowie mit den Marwaniden nach dem Tod
von Wanab

- und im Sliden durch Streitigkeiten urn den Besitz ar-Raqqas zwi
schen den nordsyrischen Banii KiHib und den Banii Nurnair ab dem
Jahr 431/1039-40;

- fast jahrliche Razzien in der nordlichen Region durch die Banii
Nurnair und die Byzantiner zwischen 41611025-6 und SabIbs Tod
im Jahr 431/1039-40;

- die sItItisch-chiliastischen Aufstande in den Jahren 39511 004-5 und
439/1047, an denen sich mehrere tausend Muslime aus den Dorfern
beteiligten und die schliel3lich niedergeschlagen wurden;

- die stete Gefahr, bei einer der vielen Razzien gefangengenomrnen,
versklavt oder getotet zu werden.

Die Ausiibung von Herrschaft verlagerte sich von den Stadten auf die
Zeltlager (sg. ~illa), in denen die nurnairidischen AmIre in der Regel
lebten. In den Stadten selbst wurden ihre Angelegenheiten von Mili
tarsklaven wahrgenommen. Das Interesse der Beduinen diirfte haupt
sachlich in der fiskalischen Ausbeutung bestanden haben. Diese no
madischen Herrscher waren mit einer stadtischen Kultur wenig ver
traut.

Die Jahre zwischen 44711055 und 45211060 waren die Zeit des pro
fii!imidischen Aufstandes von al-BasasIrI im Irak. Sie bildete den Ho
hepunkt nurnairidischer Machtentfaltung. Fiir eine kurze Periode an
derte sich das Verhaltnis zwischen den Nomadenherrschem und den
Stadten. Durch enorme Hilfszahlungen und geschickte Diplomatie
stellten die Fa!imiden im Euphrattal und Nordsyrien politische Stabi
litat unter den verfeindeten Beduinengruppen her, urn den Verbin
dungsweg zwischen Agypten und dem Irak zu sichern. ManIt ibn Sa
bIb erhielt ar-Raqqa von den Mirdasiden zuriick. Als einziger der nu
mairidischen AmIre begann er sich auch als urbaner Herrscher in I:Iar
ran und ar-Rafiqa zu reprasentieren. Er baute den Tempel der ~abier

in I:Iarran in eine Zitadelle und Residenz urn und begann mit grol3er
Wahrscheinlichkeit auch Restaurierungsarbeiten an dem reprasenta
tivsten Gebaude in ar-Rafiqa, der Versammlungsmoschee. Diese Form
der nomadischen Herrschaft, die sich urbaner Formen bedient und die
Interessen der sel3haften Bevolkerung beriicksichtigt, aber ihre milita
rische Macht auf die Nomaden stiitzt, bezeichnet M. Rowton als
"dimorphic state". Diese giinstige Situation fur die Nurnairiden und
die Silidte unter ihrer Herrschaft war nach dem Ende der Rebellion im
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Jahr 452/1060 wieder beendet. Stammesfehden beherrschten wieder
die regionale Politik. Nach ManI(s Too im Jahr 454/1062 fehlte dem
Stamm der Banii Numair eine gemeinsame einigende Fiihrung.

Die Banii Numair gewannen irnmer dann an Macht, wenn ihnen
von den rivalisierenden Grol3machten eine politische Rolle und damit
Prestige zugewiesen wurde. Entsprechendes laJ3t sich fur die Banii
(Uqail in den Diyar RabI(a und die Banii Kilab in Nordsyrien nachwei
sen. Diese Zuweisung an Prestige ~ar vor aHem der Fall wiihrend der
Verbindung und Tributabhiingigkeit zu Byzanz im byzantinisch-fli
~imidischen Krieg in den Jahren 422/ I031 bis 433/1042 und in weitaus
grol3erem MaBe wiihrend der Allianz mit den Fa~imiden in der Zeit
des Aufstandes von al-BasasIrI zwischen 447/1055 und 45211060.

Die 25 Jahre bis zur Eroberung der Region durch den Seldschuken
sultan Maliksah waren durch die Expansion der Banii (Uqail unter
Muslim ibn Qurais gekermzeichnet. Muslim ibn Qurais errichtete eine
militarisch auf Nomaden gestiitzte Herrschaft zwischen Mosul, Amid
und Aleppo, die sich ebenfalls als "dimorphic state" kennzeichnen
1aJ3t. Ar-Raqqa nalun er im Jahr 46411070-1 und J:larran im Jahr 474/
1081-2 ein. Die nordlichen Diyar Mu<;lar blieben Riickzugsgebiet der
aus der Sicht der Stiidte machtlos gewordenen Banii Numair.

Die sel3hafte Bevolkerung in den nordlichen Diyar Mu<;lar muBte in
dieser Zeit eine fast jiihrliche Folge von Pliinderungen und Verwii
stungen erleiden, da die Region Aufmarsch- und Durchmarschgebiet
turkmenischer Stiimme und seldschukischer Truppen aus der Richtung
der Diyar Bakr nach Nordsyrien war. Der Syrienfeldzug von Maliksah
im Jahr 479/1086 ordnete die Herrschaftsstruktur der Region grundle
gend neu.

III. Zwischen permanentem Kriegszustand und wirtschaftlicher
Erholung - die Zeit der seldschukischen Herrschaft

Bei einem Blick in die Chroniken ist auch die seldschukische Zeit
nach 479/1087 durch eine permanente Kriegssituation OOer -bedro
hung gekennzeichnet. Urn die positiven Veriinderungen aus der Sicht
der Stadte gegeniiber der Zeit der beduinischen Vorherrschaft und die
regionalen Ungleichzeitigkeiten in der Entwicklung herauszuarbeiten,
mul3 eine iibergeordnete regionale und eine lokale Ebene der Ent
wicklung unterschieden werden: Durch den Zusammenbruch der (ab
basidischen, ~amdanidischen, biiyidischen und schliel3lich der fli~imi-
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dischen Herrschaft waren die autonomen nomadischen Fiirstentiimer
Nordsyriens und der DiyiiI' MU<'ar der Reichweite der hmen- und
Strukturpolitik dieser Reiche entzogen gewesen. Dies rechtfertigte die
Konzentration auf die indigenen Entwicklungen im BalIb-Tal. Seit der
Eroberung Maliksahs im Jahr 479/1186 waren die Stiidte des BalIb
Tals in das seldschukische Reich und dessen Herrschaftsordnung,
trotz aller miliHirischer Wirren, integriert. Die iibergeordnete Ebene
besteht aus politisch-militiirischen Strukturen und Vorgangen, die die
ganze Region betrafen oder charakteristisch fur die seldschukische
Herrschaft waren. In der realen historischen Situation sind regionale
und lokale Ebenen miteinander verschrankt und entfalten zum Teil
einander entgegengesetzte Wirkungen. An iibergeordneten Faktoren
sind zu nennen:
- Die Stiimme der Kilab, Numair und (Uqail wurden gewaltsam in

den seldschukischen Machtkiimpfen zerrieben und von ihren iq!ii 's
und Festungen vertrieben. Dies geschah im wesent1ichen zwischen
den Jahren 486/1093 und 489/1096, setzte sich aber noch bis zum
Ende des Jahrhunderts fort. An die Stelle der nomadischen wurden
seldschukisch-turkmenische AmIre gesetzt. Die Folge war eine Ab
nahme der beduinischen Bedrohung fur die Stiidte.

- Feste Orte, Burgen und Stadtbefestigungen wurden zum Ausgangs
punkt und Riickhalt jeglicher politischer und militiirischer Herr
schaft im Gegensatz zur ~illa, dem nomadischen Zeltlager, in der
vorangegangenen Zeit der beduinischen Vorherrschaft. Ais Foige
wurden die Befestigungen von SHidten und Stiitzpunkten ausgebaut.

- Die seldschukische Herrschaft zersplitterte an ihrem Westrand, das
ist Syrien und Nordmesopotamien, ohne daB sich mittelfristig eine
neue stabile politische Struktur etablieren konnte. Den Eroberungen
der Kreuzfahrer begegnete man daher anfangs nur mit regionalem
Widerstand. Als Folge waren der Landfrieden und die seI3hafte Be
volkerung permanent durch militarische Aktivitaten in den unmit
telbaren Kriegsregionen bedroht.

Aufgnmd der lokalen Faktoren entwickelten sich l:Iarran und ar-Raqqa
unterschiedlich: l:Iarran wurde zu einer tristen mittleren Gamisons
stadt, deren Entwicklung durch die permanente Kriegssituation blok
kiert war. Das benachbarte ar-Raqqa lag jedoch fern genug vom
Kriegsgeschehen. Es erlebte unter <uqailidisch-seldschukischer Herr
schaft eine giinstige wirtschaftliche Entwicklung. Die po1itische Ent
wicklung der Region liiI3t sich in fiinf Abschnitten beschreiben, wobei



442 KAPITEL SECHS

ar-Raqqa als Teil der seldschukisch-luqailidischen Herrschaft eine
SonderroHe einnimmt:

I. Abschnitt: Die seldschukische Herrschaft wurde in Nordsyrien
und den Diyar Muc;lar zwischen den Jahren 479/1086-7 und 489/1096
aufgebaut. Maliksah hatte die Metropolen der Region, Aleppo, Antio
chia, ar-RuM' und Mosul, unter die Verwaltung hochrangiger Amire
gestellt, die sich erfolgreich wn den Aufbau der Stiidte, einer stadti
schen Fiskalverwaltung sowie wn die Sicherung des Landfriedens zur
Forderung von Handel und Landwirtschaft kiimmerten. Mittlere und
kleinere Ortschaften ostlich des Euphrats wurden an tuqailidische
Amire als iq!ii's vergeben. Das Ende dieser Phase leiteten die Kriege
nach dem Too Maliksahs ein. In den folgenden zwanzig Jahren wur
den die einheimischen arabischen Stiimme, die Kilab, Nwnair und
tUqail aus der Herrschaft iiber feste Ortschaften vertrieben und massa
kriert sowie ihrer Herden beraubt, bis auf die tUqailiden in Qaltat
Galbar und ar-Raqqa. Einen Endpunkt bildete schliel3lich die Einrich
tung der Mosuler Westprovinz unter Karbuga im Jahr 489/1096, zu
der auch J:larran gehOrte. Syrien blieb autonomen seldschukischen
Fiirsten iiberlassen.

2. Abschnitt: In den Jahren 490-1/1097-8 drangen die Kreuzfahrer
in das seldschukische Reich ein und eroberten in Nordsyrien und den
Diyar Muc;lar die christlichen Grol3stadte Antiochia und ar-RuM'. Der
militiirische Widerstand gegen die frankische Expansion wurde in den
ersten zehn Jahren vor aHem von lokalen seldschukischen Amiren or
ganisiert, die jedoch eigene Machtinteressen zwischen Kreuzfahrem
und dem seldschukischen Kemreich verfolgten. Die Region von J:lar
ran wurde ab dem Jahr 497/1104 fast jahrlich zu einem Kampfgebiet
und Truppenaufmarschplatz und hatte haufig auch die Versorgungs
last grol3erer Truppenverbande zu tragen.

3. Abschnitt: Die Jahre zwischen 502/1108 und 511/1118 waren
durch eine aktive Militiirpolitik des seldschukischen Westreiches be
stimmt. In den Jahren 503-411110, 504-5/1111 und 508-9/1115 riistete
der neue Sultan M~ammad Tapar drei grol3e Feldziige unter dem Be
fehl des jeweiligen Gouvemeurs von Mosul aus, die sowohl die Riick
eroberung ar-Ruha's als auch die gewaltsame Integration der autono
men seldschukischen Fiirsten Syriens zwn Ziel hatten. Aufgrund der
Zielkonflikte wurde keines der beiden Vorhaben erreicht. Die auto
nomen seldschukischen Herrscher Syriens suchten schon nach dem
Scheitem des ersten Feldzuges durch Waffenstillstands- und Friedens
vertrage mit den Kreuzfahrerstaaten einen Landfrieden herzustellen,
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mit der in den Quellen angesprochenen Absicht, den Aufbau der Re
gion und den Handel zu fOrdern.

4. Abschnitt: Der erneute Zusammenbruch der reichsseldschuki
schen Autorimt im Westen nach dem Jahr 511/1118 fuhrte zur Expan
sion der autonomen artuqidischen AmIre, die die Diyar Baler be
herrschten, in den Raum Nordsyrien und I:larran sowie zu verstiirkten
militarischen Auseinandersetzungen mit den Kreuzfahrern von Antio
chia und ar-Ruha'. Dies fuhrte zu erheblichen Verwiistungen.

5. Abschnitt: In den Jahren nach 518/1125 bis 522/1128 gelang es
nacheinander den beiden Gouverneuren von Mosul, Aqsunqur al-Bur
suqI und (Imoo ad-DIn ZangI, die Smdte Aleppo und I:larran in die
Mosuler Westprovinz zu integrieren und schliel3lich an die Zeit des
Aufbaus der Region unter den Gouverneuren Maliksahs anzukniipfen.
1m Jahr 522/1128 - gleichzeitig mit der Einnahme von Aleppo und
l:Iarran - schlol3 ZangI ein Waffenstillstandsabkommen mit den Kreuz
fahrern von ar-Ruha'. In den Jahren bis 541/1146 baute ZangI erfolg
reich die Region a1s eine autonome Provinz innerha1b des seldschuki
schen Westreiches auf. 1m Jahr 529/1135 nahm er kampflos die Stadt
ar-Raqqa und im Jahr 539/1144 nach kurzer Belagerung die frankische
Hauptstadt ar-Ruha' ein. ZangI verband die militiirische Sicherung
seines Gebietes mit der okonomischen. Die Ebene von l:Iarran diente
ibm zur Nahrungsmittelproduktion in seinem Herrschaftsgebiet. Er
fiihrte Reformen in der Region l:Iarran hinsichtlich der Besteuerung
und der Wasserdistribution ein.

1m Siiden standen ar-Raqqa und Qal(at Ga(bar unter der Herrschaft
eines Klans der Banii (Uqail, die sich dem seldschukischen Herr
schaftssystem angepal3t hatten, sich aber neutral in den internen Aus
einandersetzungen der Seldschuken verhielten. Die (Uqailiden waren
militarisch, sieht man von ihren Befestigungen ab, schwach. Es war
ihnen trotzdem gelungen, die arabischen wie turkmenischen Nomaden
ihres Herrschaftsbereiches zu kontrollieren. Nomaden werden in der
Region des mittleren Euphrats wahrend dieser Zeit nur siidlich des
Flusses erwahnt, sieht man von einem Aufstand der Banii Numair in
ar-Raqqa abo Die Kontrolle der nomadischen AktiviHiten diirfte der
traditionellen Bewasserungsgartenwirtschaft im Umland von ar-Raqqa
zugute gekommen sein. Qal(at Gatbar und ar-Raqqa werden von den
Handelskarawanen zwischen Syrien und dem Irak profitiert haben, da
Euphratiibergange in diesem Gebiet lagen. Qaltat Ga(bar war in dieser
Zeit von einem Riickzugsort nomadischer Wegelagerer zu einer mitt
leren Stadt mit einer bedeutenden befestigten Vorstadt herangewach-
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sen. Noch bevor Qal<at Ga<bar von den <Uqailiden zu einer Stadt aus
gebaut wurde, war in ar-Raqqa auch eine regional bedeutende Kera
mikindustrie entstanden.

Der lokale politische Faktor fur die stadtische Entwicklung lag in
den Fahigkeiten der jeweiligen AmIre, Landfrieden durchzusetzen, sei
es gegeniiber den Franken, rivalisierenden seldschukischen AmIren
oder gegeniiber den Nomaden. Fiir eine Erklarung der "Renaissance
der Stadte" reicht jedoch die politisch-militarische Betrachtung aHein
nicht aus. Daher muB die staatliche Wirtschafts-, das heiBt die Fiskal
politik, naher untersucht werden.

IV. Die Finanzierung der seldschuldschen Herrschaft

Der seldschukische Staat war ein Militarstaat. Seine Wirtschaftspoli
tik bestand vor aHem aus einer Fiskalpolitik zur Finanzierung des
Herrschaftsapparates. Das Militar bestand in seinem Kern aus einer
professioneHen Reiterarmee, die yom Staat versorgt werden mu13te,
auch welUl sie nomadischen Hintergrund hatte. Dies unterscheidet das
seldschukische Militar von dem der zuvor herrschenden nomadischen
AmIre. Die Motivation nomadischer Krieger bestand vordringlich im
Erwerb von Kriegsbeute; in ZweifelsfaHen verlieBen sie vorzeitig das
Schlachtfeld. Die Finanzierung der seldschukischen Armee bestimrnte
einen wesentlichen Teil des staatlichen Handelns. Dies lief in Syrien
und Nordmesopotamien auf eine Forderung der Landwirtschaft zur
Versorgung der Truppe mit iq!ii "s hinaus und auf eine Forderung des
Fernhandels, urn diesen fiskalisch abzuschopfen.

Das seldschukische iq!ii "-System, wie es in Nordsyrien und Nord
mesopotamien eingefiihrt wurde, forderte die Kultivierung des Lan
des, im Gegensatz zurn buyidischen iq!ii "-System, das fur den Zu
sarnmenbruch der hochentwickelten irakischen Bewasserungsland
wirtschaft verantwortlich gemacht wird. Das seldschukische iq!ii <_Sy_
stem ging von einem niedrigeren Entwicklungsstand der Landwirt
schaft aus, bedingt durch die vorhergehende \:1amdanidische Ausbeu
tung, die beduinische Vorherrschaft und die permanente Kriegsbedro
hung. Die Amlre kOlUlten auch nicht wie in buyidischer Zeit auf ein
anderes ertragreicheres iq!ii <hoffen, welUl ihr altes nicht mehr zur
Deckung der Ausgaben ausreichte. Die seldschukischen AmIre waren
meistens iiber Jahre hinweg auf den Ertrag ihres iq!ii "s angewiesen.
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Daher entwickelten sie ein Interesse an der Kultivienmg (1miira) und
Rekultivierung des Landes.

Das Geldeinkommen des Herrschers erganzte das System der Ver
gabe militarischer iq!ii'S. Es war notwendig zur Finanzienmg von
Soldnerheeren auf Geldbasis, eines effektiven Nachrichtendienstes
und von herrschaftlicher Reprasentation, urn den zentrifugalen Kraf
ten, die dem iq!ii '-System innewohnen, entgegenzusteuem. Zur Er
wirtschaftung von Miinzgeld wurden vor allem der GroB- und Fem
handel abgeschopft. Die sari'a-rechtlich legitimen Steuem, zakiit und
gizya, bildeten nur einen geringen Teil der Einnahrnen, zudem war
Erhebungsforrn und Verwendung im wesentlichen durch das islami
sche Recht, die sari'a, vorgegeben. Wichtiger fur die Staatsfinanzie
nmg waren die sari'a-rechtlich illegitimen Steuem: hauptsiichlich die
Akzisen (mukUs) auf Handelswaren, die an Stadt- und Distriktgrenzen
erhoben wurden, und die fur die Untersuchungszeit nicht naher zu de
finierenden innerstadtischen Verkaufssteuem (lzaqq al-bai C). Die in
nerstiidtischen Steuem, die schon fur den seldschukischen Irak belegt
sind, gewannen in der Untersuchungsregion, den erzahlenden Quellen
zufolge, erst in der Zangiden- und Ayyiibidenzeit eine groBere Be
deutung fur die Finanzienmg des Staates.

Die mukUs, wie sie die Seldschuken in der Untersuchungsregion
einfiihrten, wurden von der Bevolkenmg als ungewohnt und neu emp
funden und ihr sari'a-rechtlich illegitimer Charakter kritisiert. Trotz
dem hatte die Einfiihrung der mukUs einen positiven EinfluB auf das
Handeln der Herrschenden: Das Steueraufkommen an Miinzgeld war
an den Umfang des Fernhandels gebunden. Die Amire in den Stadten
waren daher an der Herstellung des Landfriedens zur Erhohung des
Steueraufkommens interessiert. Mehrfach wird in zeitgenossischen
Quellen der Zusammenhang zwischen Handel, Landfrieden und Steu
ereinnahrnen betont. Die mukUs wurden als fiskalisches Instrument
flexibel gehandhabt, waren also kein Instrument kurzfristiger Aus
beutung. Die Hohe des Akzisensatzes wurde im politischen ProzeB
ausgehandelt. Es gibt Hinweise in den Quellen darauf, daB auch schon
die negative Wirkung der Akzisen auf den Umfang des Handels gese
hen wurde, da sie die Transaktionskosten der Fernhandler erhohten
und somit prohibitiv wirkten. Eine Senkung der mukUs wurde zur Len
kung von Warenstromen in Notgebiete eingesetzt. Darin liegt mogli
cherweise der Grund fur die spatere Bevorzugung der Verkaufssteu
ern, da sich die innerstadtische Nachfrage bei vielen Giitem weniger
preiselastisch verhiilt.
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V. Geld und Stadt

Mit der Untersuchung des Geldes wird keine Politik, wie oben, son
dem ein Medium des Tausches und der fiskalischen Ausbeutung be
trachtet. In den Veranderungen des Geldsystems und des Kleingeld
umlaufes spiegeln sich die geanderten politischen und wirtschaftli
chen Bedingungen insbesondere fur die Stadte und innerhalb der
Stadte wider. In der Zeit der beduinischen Vorherrschaft und der Seld
schuken wurde das bestehende <abbasidische System fortgesetzt und
sich gestaltender Eingriffe weitgehend enthalten. Die am numisma
tisch-archaologischen Befund ablesbaren Veranderungen sind daher
zum groBten Teil auf Marktprozesse - der Nachfrage und dem jeweili
gen Angebot von Miinzsorten - zuriickzufuhren. Erst am Ende des hier
beschriebenen Prozesses, in der Zeit der Zanglden, kam es zu einer
grundlegenden Neuordnung des Geldsystems in der Region.

Eine Klammer um die Zeit der beduinischen Vorherrschaft und
seldschukischen Emeuerung ist gewissermaBen die Entwicklung der
einzigen indigen in Aleppo, J::Iarran, ar-Raqqa und auch ar-Ruha' ge
pragten Miinzsorte: des Schwarzen Dirhams. Er ist eine irn Gewicht
nicht regulierte, stark mit Kupfer legierte Silbermiinze, die als dirham
aswad oder dirham magsiis bezeichnet und iiber dem Metallwert tari
fiert wurde. Der Niedergang der Stadte in der ersten Halfte des 5.111.
lahrhunderts ist in der Pragung des Dirhams und seinem Umlauf ab
lesbar. Das Kleingeldwesen beruhte auf dem Schwarzen Dirham und
war stark regionalisiert; nur die jeweils in der Region kursgiiltigen
Dirhams (rii igfi l-balad) waren umlauffahig. Die Emissionen waren
hauptsachlich fUr den innerstadtischen Markt der voneinander isolier
ten stadtischen Zentren gerlacht. Die Pragemenge der vereinzelten
Emissionen ging irn Laufe des 5.111. lahrhunderts gegeniiber der fiiih
islamischen Zeit aber auch gegeniiber dem Beginn des lahrhunderts
stark zuriick. Dies spricht fur einen vermuteten Riickgang des geldver
mittelten stadtischen Tausches. Die notwendigen Tauschmittel der
GroB- und Fernhandler sowie des Staates - das sind Goldmiinzen 
wurden samtlich importiert, sei es aus Byzanz oder dem fa!imidischen
Reich.

Fiir die entscheidende zweite Halfte des 5.111. lahrhunderts gibt es
bislang keine verla13lichen Informationen aus den schriftlichen und
archaologischen Quellen, die auf die Okonomie der Stadte in der Un
tersuchungsregion schlieBen lassen, nur fiiihere und spatere Verhalt
nisse lassen sich begriindet extrapolieren. Anders sieht es fur die erste
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Hiilfte des 6./12. Jahrhunderts aus. Der massenweise Import byzanti
nischer Folies, die arabisch qarii!is (sg. qir!iis) genannt wurden, hat
die dominierende Versorgung der Miirkte mit Kleingeld iibernommen.
Wahrscheinlich setzte ihr Import schon seit der Mitte des 5./11. Jahr
hunderts ein. Die hohe Nachfrage nach diesen Miinzen innerhalb der
Stiidte zeigt sich in ihrem, verglichen mit Byzanz, iiberbewerteten
Kurs. Die starke Nachfrage nach importierten Zahlungsmitteln liil3t
auf eine Entwicklung der innerstiidtischen Miirkte und der Stiidte
selbst schliel3en. Mit der Arbeitsteilung, das heillt der Urbanisierung,
geht eine Vervielfachung von Tauschaktivitiiten einher. Sie mu13
zwangsliiufig zu einer erh6hten Nachfrage an physischen Tauschmit
teln fur die Geschiifte des Alltags gefiihrt haben. Das Gold flol3 ver
mutlich zu einem Teil zugunsten des Kleingeldes der Stiidte aufgrund
von Kursunterschieden in das byzantinische oder friinkische Gebiet
abo Dies gilt vermutlich ebenso fur das Silber, das fur die Priigung der
Schwarzen Dirhams notwendig war, deren Priigung aber zuriickging.
Die Nachfrage nach Klein- und Grol3geld liel3 sich aufgrund der Me
tallarmut der Region nicht mehr durch eine indigene Pragung befrie
digen. Erst die Reformen von Niir ad-DIn MaI:unud und seiner Nach
folger versuchten das Geldsystem, das sich staatsfern durch Importe
weiter entwickelt hatte, neu zu regulieren und eine neue Phase in der
Entwicklung der Stiidte einzuleiten.

VI. Die Antworten

Noch einmal zurUck zu den anfangs gestellten Fragen, urn sie zu be
antworten:
- Der Niedergang der Stiidte wurde durch den Zusammenbruch der

tabbasidischen und dann der Q,amdanidischen Herrschaft ausgel6st
und die Stadte der Untersuchungsregion wurden der Verwaltung
von Nomaden iiberlassen, die mit einer stadtischen Kultur wenig
vertraut waren.
Die Renaissance der Stadte wurde durch die Seldschuken nach der
Eroberung der Region durch MaJiksah eingeleitet, obwohl es einige
friihere Ansatze der arabischen Nomaden zurn "dimorphic state"
gab. Die seldschulcische Herrschaft ging von befestigten Ortschaf
ten aus und versuchte zur Sicherstellung ihrer wirtschaftlichen Ba
sis Landfrieden herzustellen.



448 KAPITEL SECHS

- 2ur Versorgung und Finanzierung fures Herrschaftsapparates, der
Annee, der Verwaltung und der stadtischen Reprasentation wurden
Landwirtschaft und stiidtischer Handel gefOrdert. Die Anzahl der
iq!ii'S und fur wohl weitgehend nicht-monetiirer Ertrag wurde durch
Verdrangung der arabisch-beduinischen AmIre, durch Kultivierung
und Rekultivierung erhoht. Das Geldeinkommen des Staates wurde
iiberwiegend durch eine fiskalische Abschopfung des Fernhandels
mit Hilfe einer flexiblen Handhabung der Akzisen (mukUs) erwirt
schaftet. Das Wachstum der innerstadtischen Markte wird deutlich
an der hohen Nachfrage nach Tauschmitteln fur den Alltag, die im
wesentlichen durch einen Import von Miinzen aus dem byzantini
schen Reich befriedigt wurde.

Am Anfang der Studie wurde das Staunen des Reisenden geschildert,
fur den die Renaissance der Stadte in der baulichen Emeuerung durch
Niir ad-Din Mal)miid und seiner Nachfolger unmittelbar sinnlich er
fahrbar wird. Diese Erfahrung macht der Reisende nicht nur in den
grof3en Stiidten, sondem auch, wenn er nach ar-Raqqa und l:Iarran
kommt. Er wird nun das aufwendige Bauprograrnm von stadtischer
Reprasentationsarchitektur als Ergebnis eines langen Aufbau- und
Konsolidierungsprozesses militarischer, politischer und wirtschaftli
cher Art sehen, der unter Maliksah begann und bis zur Zeit Niir ad
DIn Mal)miids fast aile fiskalischen Ressourcen der Region band, bis
unter der zangldischen Herrschaft geniigend Reichtum vorhanden war,
urn sowohl die weiteren Kriege als auch die architektonische Wieder
geburt zu finanzieren.



MaJ3stab cler Abbildungcn 1 : 0,5

TAFELN

1) Dinar, ar-Raqqa, 401 h.
Slg. Shamma, Oxford

2) Dirham, ar-RaJ.rba, 401 h.
ANS 000.999.8950

2) Dirham, ar-Ra~ba, 401 h.
ANS 1917.215.1406
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2) Dirham, ar-Rahba, 401 h.
Britischcs Mu;cum

3) Dirham, !:Iarran, 409 h.
Tiibingcn LI

3) Dirham, !:Iarran, 409 h.
SB 2262

4) Dirham, (!:Iarran?), (411-427 h.)
Tiibingcn CB8-A3
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5) Dirham, l:Iarran, (42?)1 h.
Britisches Museum

6) Dirham, (J:Iarran), 423 o. 426 h.
Sotheby's
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9) Dirham, Mzst. n. lesb., (427-431 h.)
Tiibingen LI

10) Dirham, Mzst. u. J. nicht lesb.
Peus

II) Dirham, Mzst. n. lesb., 43(01) h.
Tiibingen LI

12) Dirham, Mzst. n. lesb., (411-427 h.)
Tiibingen CB8-A4
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12) Dirham, Mzst. n. Icsb., (411-427 h.)
Tiibingen CB8-A6

12) Dirham, Mzst. n. Icsb., (411-427 h.)
Tiibingcn 1996-26-18

13) Dirham, l:!arriin, 436 h.
Tiibingcn CB8-BI
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13) Dirham, l:!arriin, 436 h.
Tiibingcn CB8-B2
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13) Dirham, l:iarran, 436 h.
Tiibingcn LI (3,10 g)

13) Dirham, l:iarran, 436 h.
Tiibingcn LI (0,88 g)

13) Dirham, l:iarran, 436 h.
Tiibingcn LI (2,24 g)

13) Dirham, l:iarran, 436 h.
Tiibingcn LI (2,15 g)
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13) Dirham, l:Iarran, 436 h.
SB 2259
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14) Dirham, (l:Iarran), J. n. lesb.
Tiibingcn CB8-B5

14) Dirham, roarran), J. n. lesb.
SB 2260

14) Dirham, (l:Iarran), J. n. lesb.
SB 5864
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15a)Dirham, l:iarran, (447)7 h.
Tiibingcn LI

15b) Dirham, l:iarran, (447)7 h.
Tiibingcn CB8-B4

16a)Dirham, (l:iarran), J. n. lcsb.
SB 2257

16a)Dirham, (l:iarran), J. n. lesb.
SB 2258
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1dJ) Dirham, (J:Iarran), J. n. lesb.
Tiibingen LI

ldJ) Dirham, (J:Iarran), J. n. lesb.
SB 2261

17) Dirham, Mzst. u. J. n. lesb.
Tiibingen 1994-28-5

]7) Dirham, Mzst. u. J. n. lcsb.
Tiibingen LI
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18a)Dirham, ar-Raqqa, 450 h.
GrMo-8145 (A-a)

18a)Dirham, ar-Raqqa, 450 h.
GrMo-8174 (A-a)
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18a)Dirham, ar-Raqqa, 450 h.
GrMo-8148 (A-a)

18a)Dirham, ar-Raqqa, 450 h.
GrMo-8146 (B-a)
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18a)Dirham, ar-Raqqa, 450 h.
GrMo-8147 (B-a)
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18a)Dirham, ar-Raqqa, 450 h.
GrMo-8150 (B-b)

ISb) Dirham, ar-Raqqa, 450 h.
GrMo-8149 (C-c)

19) Dirham, (ar-Raqqa/I:Iarran), (4)5x? h.
GrMo-8151 (D-d)
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20) Dirham, [ar-Ruhii'], [491-ca. 493 h.J
Sothcby's, Nr. 31 (A-a)

20) Dirham, [ar-Ruhii'], [491-ca. 493 h.]
Vccchi (A-a)

20) Dirham, [ar-Ruha'], [491-ca. 493 h.]
Sothcby's, Nr. 32 (A-a

20) Dirham, [ar-Ruhii'], [491-ca. 493 h.]
Sothcby's, Nr. 33 (A-a)
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20) Dirham, [ar-Rubii'], [491-ca. 493 h.]
Sotbeby's, Nr. 34 (A-a)

20) Dirham, [ar-Rubii'], [491-ca. 493 h.]
Sotheby's, Nr. 35 (A-a)

20) Dirham, [ar-Ruhii'], [491-ca. 493 h.]
Sotheby's, Nr. 36 (A-a)

20) Dirham, [ar-Rubii'], [491-ca. 493 h.]
Sotbcby's, Nr. 37
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20) Dirham, Car-RuM'], [491-ca. 493 h.]
Sothcby's, Nr. 38 (B-a)
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20) Dirham, [ar-Ruhii'], [491-ca. 493 h.]
Sothcby's, Nr. 39 (B-a)

20) Dirham, [ar-Ruhii'], [491-ca, 493 h.]
Sothcby's, Nr. 40 (B-a)
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20) Dirham, Ear-RuM'], [491-ca. 493 h.]
Sothcby's, Nr. 41 (B-a)
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20) Dirham, [ar-Ruha'], [491-ca. 493 h.]
Sotheby's, Nr. 42 (B-a)

20) Dirham, [ar-Ruha'], [491-ca. 493 h.]
Sotheby's, Nr. 43 (B-a)

20) Dirham, [ar-Ruha'], [491-ca. 493 h.]
Sotheby's, Nr. 44 (B-a)

20) Dirham, [ar-Ruha'], [491-ca. 493 h.]
Sotheby's, Nr. 45 (B-a)

463

if
~-::=-. . .-- ..l :-;~ ~.

; 'l )-'

~
' "':. \ /..,)"

". ,,'f. ,,~,

.., ':'



464 DIE RENAISSANCE OER STAoTE

20) Dirham, [ar-Ruhii'], [491-ca. 493 h.]
Sothcby's, Nr. 46 (B-a)

20) Dirham, [ar-Ruhii'], [491-ca. 493 h.]
Sotheby's, Nr. 47 (B-a)

20) Dirham, [ar-Ruhii'], [491-ca. 493 h.]
Sothcby's, Nr. 48 (B-a)

20) Dirham, [ar-Ruhii'], [491-ca. 493 h.]
Sotheby's, Nr. 49 (B-a)
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20) Dirham, [ar-Ruha'], [491-ca. 493 h.]
Sotheby's, Nr. 50 (B-a)

A) Dinar magribi, Mi~r, 368 h.
OM] 401-H6
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B) Dinar sabfui, N'isapiir, 484 h.
OM] 1999-14-13
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C) Michaelton - Nomisma von Michacl VII. (reg. 464-47011071-1078)
Privatsammlung

D) Qirtiis - Follis, Klasse B, [ca. 420-5 bis 433-411030-5 bis 1042(?)]
OM] 2001-7-13
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E) Qirtiis - Follis von Constantin X und Eudokia (reg. 451-45911059-1067)
in typischclWeise mandelf6rmig beschnitten
Museum ar-Raqqa, Ra93-0F-16569
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II. Quellen

Abu I-Fida', Mul:Jta~r: 'Imad ad-Din Abu I-Fida' Isma'il al-Ayyiibi al-ijamawi (gest.
732/1331): Al-Mubt~arft abbiir al-ba1ar. 4 Bde., Konstantinopel 1286/1870; un
veriinderter Neudruck Beirut, 0.1.

- Taqwim: Taqwim al-buldan. Ed. M. Reinaud - M. MacGuckin de Slane, Paris 1840;
unveriinderter Neudruck Beirut 0.1. (ca. 1990).

Abu Firas, Diwan: Abu Firas al-ijamdiini (gest. 358/969): Diwan Abi Finis al-Ijamdani
(320-358 h.) - Riwayat Abi 'Abdallah al-Ijusain ibn lfalawaih (300-370 h.). Ed.
Sami ad-Dahhan: Le Diwan d'Abu Firas al-Hamdani, 3 Bde., Beirut 1944.

Abu Sarna, Rau<;latain: Sihab ad-Din 'Abd ar-Ral,unan ibn Isma'il, bekannt als Abu Sarna
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'Izzat al- 'A!1iir al-ijusaini, Kairo 1947; unveriinderter Neudruck Beirut 1974.

Abu Yusuf, ijarag: Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim al-A~ari (gest. 182/798): Kitiib al
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Recueil des historiens des croisades - Historiens occidentaux IV, 1879, 265-713.
Ubers. Herman Hefele: Geschichte des ersten Kreuzzugs, 2 Bde., lena 1923.

Anonymus, Bustan: Anonymus (verfaBt urn 592-3/1195-7): Bustiin al-gami '. Ed. Claude
Cahen: Une Chronique Syrienne du VI'/XII' Ie "Bustan al-jami"'. In: BEO 1-8
(1937-8),118-158.

Aqsara'i, TaQ.kira: Karim ad-Din Mal,unud ibn Muhammad al-Aqsara'i (gest. vor 728/
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des Akserayi, zugl. Dissertation Universitiit Breslau, Griifenhcinichen 1943.

Aristakes: Aristakes Lastivertc'i (gest. zwischen 465/1072 und 479/1087): Patmowt'iwn.
Ubers. Marius Canard - Haig Berberian nach der Edition und Ubersetzung von
Karen Yuzbasian: Aristakes de Lastivert - Recit des malheurs de la nation Arme
nienne (Bibliotheque de Byzantion 5), Briissel 1973.

Azdi, Uno: Abu Zakariya' Yazid ibn MuJ:1ammad ibn Iyiis ibn al-Qasim al-Azdi (gest.
334/945): Tarib al-Ma~il. Ed. 'Ali ijabib, Kairo 1387/1967.

'A?:imi, Uno: Mu~ammad ibn 'Ali ibn MuJ:1ammad ibn Al,unad ibn Niziir Abu 'Abdallah,
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Kitab FutUfJ al-buldan. Ed. Michael lan de Goeje: Liber Expugnationis Regium,
Leiden 1866; unveriinderter Neudruck Leiden 1968.

Barhebriius, Chronicon: YuJ:1anna Abu I-Farag ibn al-'lbri, bekannt als Barhebriius (gest.
1289 n.Chr.): Ma!ft!2anu[ za!2ne - Chronicon Syriacum. Ed. Paul Bedjan, Paris 1890.
Ed. und Obers. Ernest Alfred Thompson Wallis Budge: The Chronography of Bar
Hebriius, 2 Bde., Amsterdam, London 1932; unveriinderter Neudruck Amsterdam
1976.
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Barhebriius, Laughable: Klii!l.ii {i-!Unniiye mga[1Mfdne. Ed. und Obers. Ernest Alfred
Thompson Wallis Budge: The Laughable Stories, London 1897; unveriinderter Neu
druck New York 1976.

- Mu1)ta~r: Tiirib mubt~ar ad-dtfWal, Qumm, 0.1.
Benjamin von Tudela: Benjamin von Tudela (gest. nach 1168) Sefer ha-massii 'Ot. Ed. und

Obers. Marcus Nathan Adler: The Itinerary of Benjamin of Tudela, London 1907.
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Chronicon 1234: Chronieon ad Annum Christi /234 pertinens,praemissllm est Chronieon
anonymlim ad A.D. 8/9 pertinens. Ed. Band I, Jean-B. Chabot (CSCQ 81), Leuven
J920; Band II (CSCQ 82), Lcuven 1916.
Obers. Band I, Jean-B. Chabot (CSCQ 109), Leuven 1937; Band II, A. Abouna
(CSCQ 354), Lcuven 1974.
Tcilubers. A. S. Tritton: The First and the Second Crusades from an Anonymous Sy
riac Chronicle, trans. A. S. Tritton notes by Hamilton A. R. Gibb. In: JRAS 1933,
69-101,273-305.

pahabi, Duwal: Sams ad-Din Abu 'Abdallah Mu~ammad ibn A~ad ibn 'U!Jniin ibn
Qaimaz ibn 'Abdallah ac,l-pahabi at-Turkumani (gest. 746/1345-6): Kitiib Duwal a/
isliim, Beirut 1985.
Ubers.: Arlette Negre: Kitiib Duwal aI-Islam (Les dynasties de l'Islam), Damaskus
1979.

- 'Ibar: A/-7bar fi babar man gabar. Ed. ~ala~ ad-Din al-Munaggid, 5 Bde., Kuweit
1960-1963.

- Siyar: Siyar a 'liim an-nubalii ~ 25 Bde., Ed. Su'aib al-Arna'u! - Mu1.Jammad Nu'aim al
'Arqasusi, 7. Auflage, Beirut 1410/1990.

-Tiin1): Tiirib a/-Isliim wa-.rabaqiit a/-maSiihir wa/-a'liim, 321-330, 331-350, 351-380,
381-400,401-420,421-440,441-460,461-470, 471-480, 481-490, 491-500, 553
560,591-600. Ed. 'Umar 'Abd as-Salam Tadmuri, Beirut 1993-1997.

- Tac,lkira: Kitiib Ta{ikirat a/-[1uffiif' Ed. Haidarabad, 4 Bde., 1955-1958; unveriinderter
Neudruck Beirut 0.1.

Dimasqi, ISara: Abu I-Fa<;ll Ga'far ibn 'Ali ad-Dimasqi (gest. 6.111. Jh.): Kitiib al-liiira ilii
ma[1iisin at-tigiira, Ed. al-Bisr! as-Siirabgi, Kairo 1397/1977,
Ubers. Ritter (1917).

Dimasqi, Nu1)ba: Sams ad-Din Abu 'Abdallah Mu1.Jammad ibn Ibrahim ibn Abu Talib al
An~ari a~-~iifi ad·Dimasqi (gest. 727/1327): Nubbat ad-dahrfi 'agiifb a/-barr wa/
ba[1r. Ed, M. A. F, Mehren: Cosmographie de Chems-ed-Din Abou Abdallah Mo
hammed ed-Dimichqui, St. Petersburg 1865-6; unveriinderter Neudruck Qsnabrock
1982.

Elias, Maqala: Elias of Na~ibin (gest. 440/1049): Maqii/a fi /-auziin wal-makayil. Ubers,
Henry Sauvaire: Qn a Treatise on Weights and Measures, by Eliya, Archbishop of
Ni~ibin. In: JRAS 9 (1877) 291-313; JRAS 12 (1880) 110-125.

Evliya Celebi, Seyii[1at-niime: Evliya Celebi (gest. 1095/1684?): Seyii[1at-niime. Ed. A~

med Gevdet, 3 Bde., Istanbul 1314/1896-7,
Ubers. Korkut M, Bugday: Evliya <;elebis Anatolienreise aus dem dritten Band des
Sayii[1atniime, Lciden u.a. 1996.
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Firuzabadi, Qamus: Abu !-Tahir Magd ad-Din Mu1.Jammad ibn Ya'qub ibn Mul.Jammad
ibn Ibrahim as-~iriizi al-Firiiziibadi (gest. 817/1415): AI-Qiimils al-muflq wal-qiibils
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Ed. Heinrich Hagenmeyer, Heidelberg 1913.
Ubers. Frances Rita Ryan: Fulcher of Chartres. A History of the Expedition to Jeru
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Teiliibers. Hans Bauer: Erlaubtes und verbotenes Gut. Das 14. Buch von al-Gazali's
Hauptwerk, Halle 1922.
Teiliibers. Richard Gramlich: Mu1.Jammad al-Gazzalis Lehre. Die Bucher 31-36
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Flugel: Lexicon bibliographicum et encyclopaedicum, Leipzig, London 1835-1858.
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277, 281f., 286f., 290-294, 297, 299,
302, 308 Anm. 38, 42 u. 45, 310
Anm. 51, 313, 315, 317-321, 323f.,
327-329, 331-333, 335-342, 347-349,
362, 365, 370 Anm. 54, 374f., 378f.,
380 Anm. 92, 381 Anm. 99, 382, 385,
388, 393, 401, 402 Anm. 190, 404
Anm. 195, 406-408, 413 Anm. 232,
414f., 416 Anm. 240, 417-420, 425
Anm. 268,426,427 Anm. 272,431
434,440,442f.,446

Alexandria, 36, 54, 122 Anm. 356, 325
Anm.l02

Amid, 33, 43, 63 Anm. 162, 94, 97
Anm. 276, 103, 115 Anm. 332, 124,
132, 140, 143, 164, 180, 250, 385
Anm.113,386,396,428,429,440

'Ana, 62, 63 Anm. 161, 135, 137 Anm.
408

Anatolien, s. auch Byzanz u. Riim-Seld
schuken, 32, 174, 196 Anm. 174, 202,
338,385,398,418,420

a1-Anbar, 77,135 Anm. 404, 158
An~kiya, s. Antiochia
Antiochia (An~akiya), 8 Anm. 18f., 9,

23,35,65-67, 89-91, 131-133, 137,
141, 143, 150, 152-155, 157f., 160
Anm. 56, 163, 166, 170, 177-180,
184-186, 192f., 195, 197, 201f., 208,
210, 214-216, 218 Anm. 245, 220f.,
228, 233, 238 Anm. 326, 240f., 247,
268 Anm. 403, 269, 282, 287 Anm.
461, 290, 292f., 297, 299, 320, 332,
348, 385, 393, 395, 401, 403, 406
408,422,426,430, 442f.

al-'Aqr, s. 'Aqr Ibn Zu'la
'Aqr Ibn Zu'la, s. auch Assur, 326, 329
'Araban, 44, 338 Anm. 149
Armenien, s. auch Kleinarmenien u. Ki

likien, 91, 97 Anm. 275, 124, 189,
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190 Arun. 155, 214f., 394, 398, 403,
427,429 Anm. 284

Arqanin, 429 Anm. 284
Arraniya, 190 Anm. 155
Aserbeidschan, 30, 160, 162f., 165-169,

176, 189f., 207, 214, 221, 231, 237,
293,312Anm.58,394,398,403

Asad-Stausee, 265
Asruna, 162
al-Asna, 194 Arun. 169
Assur, s. auch 'Aqr Ibn Zu'la, 329, 378,

394, 428 Anm. 277
A¥Uib,218, 224,247
Athen, 54, 393 Arun. 144
A'zaz, 123,224,234 Anm. 306, 243,

270,337

Baalbek, s. Ba'iabakk
Bab Bag~ad, ar-Rafiqa, 47
Bab al-Gman, Aleppo, 324 Arun. 100,

329,348
Bab Manbig, 280 Anm. 443
Bab ar-Raqqa, !:Iarran, 54 Arun. 118
Bab a~-$agir, Damaskus, 328 Arun. 117
Bab as-Sibal, ar-Rafiqa, 47
Badaya wa-Sanga, 236
al-Badriya, Bagdad, 318
Bagarwan, 51, 288 Anm. 466
Bagdad, 29f.,35,63Anm. 164,68, 70f.,

77,79 Arun. 231, 91, 93,104, 106f.,
109f., 113-117, 121, 123, 128, 130,
155, 158f., 165f., 176, 184, 198-201,
203,206,209, 213f., 219f., 225, 227,
229, 234, 240, 242, 265 Arun. 396,
285f., 302, 304, 305 Arun. 31, 309,
311, 315 Anm. 69, 316-318, 321
Anm. 91, 323, 326 Anm. 108, 329
332, 334f., 340-347, 356, 359 Anm.
13 u. 15, 360, 364, 367f., 369 Anm.
51, 372 Anm. 61, 375, 38If., 383
Arun. 107,389,390 Arun. 133f., 412,
414 Anm. 237,425,433,437

Bal:rrain, 29, 51
Ba'iabakk, 69, 247, 369, 400 Anm. 186,

409
al-Balad, 157, 168
Ba1.l], 57 Anm. 128
al-Balill, 3, 7, 10, 12, 14,22,23,24,29,

31, 32f., 38-40, 43f., 46, 53 Arun.
III, 54, 58, 60-62, 64 Anm. 170, 65,
67, 80, 89, 98, 100, 103f., 107, 120
125,127-129,133,138-142,144-147,
157, 188, 190-195, 196 Anm. 174,

198, 216, 220 Anm. 252, 257, 260,
264, 279f., 288-291, 298, 299 Arun.
7, 316, 363, 378 Anm. 79, 379, 387,
397, 399f.,417f.,420, 428, 430, 432,
434f.,441

Balis, 10 Anm. 26,23,41,70,96, 100,
109, 110 Anm. 317f., 115 Arun. 335,
123, 135, 155, 209, 210 Anm. 225,
211 Arun. 226, 221, 224, 228, 233,
238 Anm. 329, 242, 260, 269f., 276,
278, 282, 283, 288, 310 Arun. 51,
319, 323f., 335, 338 Anm. 146, 392f.,
394 Arun. 167, 402 Arun. 190, 422,
427 Arun. 272

Baniyiis, 213
Barqa, 75 Arun. 219
Barqa'id,72
al-Ba~ra, 190 Arun. 155,275,326, Anm.

108, 346, 381 Anm. 100, 389 Anm.
131

al-Ba~'ih, 190 Arun. 155
al-Bawiizig, 203
Beirut, 215
Belgrad , 367 Anm. 45
Biqa'-Ebene, 218, 233 Arun. 306
al·Bira, 41, 125, 127, 226, 237, 239,

250,
Birecik, s. al-Bira
Bitlis, 396 Arun. 176
Bu.!}iirii, 366 Anm. 34, 371 Arun. 59
Busaira, s. auch Qarqisiyii', 44 Arun. 74
Buza'a, 127 Arun. 375, 281f.
Byzanz, 37, 54, 56 Arun. 123,77 Arun.

221,90 Arun. 256,91,97 Arun. 276,
100, 102, 124, 186 Anm. 137, 383
Anm. 109, 384 Arun. 110, 387, 397f.,
40If.,406 Arun. 208,411,422,426,
431-433,440,446f.

Callinicum, s. Kallinikos
Calneh, s. auch Kallinikos, 53 Arun. 115
<;:izre, s. Gazirat Ibn 'Umar
Cordoba, 54 Anm. 122

ag-pahbiiniya, 38
Dair Ya'qub, 222 Arun. 261
Dair Zakkii, 47
ad-Diiliya, 62, 72
Damaskus (Dimasq), I, 8-10, 13, 18

Anm. 40, 35, 41, 58, 68f., 71 Anm.
188, 73 Anm, 209, 74-76, 78f., 95, 96
Arun. 274, 124, 127, 129, 131, 137,
143, 150, 155, 158, 166, 169, I78f.,

I
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190f., 201 Anm. 191,206,209 Anm.
220, 214f., 217, 218 Anm. 246, 223,
242, 229f., 242, 247, 255, 269, 273,
281 Anm. 445, 283, 286, 287 Anm.
461, 308 Anm. 45, 316, 321, 328
Anm. 114 u. 117,330,333 Anm. 132,
336f., 339 Anm. 151, 348f., 378
Anm. 79, 408f., 415, 417 Anm. 243,
418 Anm. 244,419 Anm. 250f., 423
425,427 Anm. 272, 434

Danl!,229
Darn, 158f., 160 Anm. 54, 164f., 290
Darband, 189
DarkUrah, Aleppo, 329, 348
Dehes, 22, 393, 394 Anm. 167, 407

Anm. 210,411 Anm. 227
Deir ez-Zor, s. Dair az-Zlir
Dimasq, s. Damaskus
Dip Hi~ar, s. Tap'il
Diyarbaku, s. auch Amid, 386 394
Diyar Bah, 32, 39, 63, 81 Anm. 237,

94,103,109,121,124-127,132,139,
153, 163, 165, 167, 189, 190 Anm.
55, 201, 203, 207 Anm. 212, 220,
232f., 236, 241, 242, 246-248, 338,
380, 386,403,420f.,427,434,443

Diyar Mu<:lar, 3 Anm. 3, 12, 15,24,27,
30f., 33, 39-41, 43-46, 51f., 54, 60,
62-65, 67, 71f., 73 Anm. 207, 86f.,
96, 112, 125f., 129 Anm. 386, 132f.,
136-139, 142f., 145f., 148f., 151
Anm. 13, 156f., 159f., 164-166, 168
Anm. 86, 169-171, 173-175, 176
Anm. 104, 179f., 184, 186-190, 201f.,
205 Anm. 204, 209f., 213f., 217, 224,
232,234,236f., 240f., 245-250, 257,
259, 272, 275, 278, 285, 290-294,
297, 299, 307, 314, 326 Anm. 106,
332 Anm. 129, 362-365, 380, 387f.,
391, 393, 397, 399f., 403, 410-412,
418f.,421,428,431f.,438,440-442

Diyar Rabl'a, 10 Anril. 24, 33, 44, 60,
72,103, 126, 136 Anm. 406, 145, 150
Anm. 9, 156f., 159f., 173, 177, 202f.,
205 Anm. 204, 246f., 290, 378, 387,
394,427,432,434,440

DulUk(Tulupe), 192Anm. 161
Dunaisir, 419 Anm. 250

Edessa, s. ar-Ruha'
Erivan, 386 Anm. 120
Erzurum, 429 Anm. 282

Euphrat (al-Fumt), 2f., 9 Anm. 22, 14
Anm. 30, 22f., 38-41, 43-46, 51f., 59
Anm. 136,62 Anm. 160,72,77 Anm.
222,80, 80 Anm. 237, 89f., 96, 100,
103f., 108f., 113 Anm. 322, 114, 119,
123, 125, 137 Anm. 408, 141f., 144,
157, 160 Anm. 56, 161, 163, 166,
169, 173-175, 183, 194 Anm. 169,
205 Anm. 203, 206, 209f., 215-217,
220f., 223, 227 Anm. 285, 228, 233,
236, 238, 242, 244, 247, 249 Anm.
358, 250, 252, 262, 264, 266, 270
273, 275f., 278, 280-287, 291, 294,
364,393,439,442f.

Fars (Persis), 190 Anm. 155,203, 231,
303 Anm. 20, 382 Anm. 100.

al-Faya, 127 Anm. 375
Filaslin, s. Paliistina
Frankreich, 183,417 Anm. 242
al-Funaidiq, s. auch Tall Su11iin
al-Fumt, s. Euphrat
al-Fus1iil, 18, 358, 297, 298 Anm. 4,

359f.

Gabal al-Bisr, 272f., 280, 287
Gabal Bisri, s. Gabal al-Bi~r
Gadara, 394
Gaihiin, 155 Anm. 30
Gazirat Barn Numair, s. auch Diyar Mu

c:!ar, 102,215,257
Gazirat Ibn 'Umar (C;izre), 8 Anm. 17,

174, 190, 205, 225, 242 Anm. 339,
245, 419 Anm. 250, 428

Georgien, 185,237,394
al-Gibal, 169 Anm. 88, 231, 234, 381

Anm. 100,389
Gisr Manbig, s. auch Qal'at an-Nagm,

39,41, 43f., 62 Anm. 157,125,155,
276, 277 Anm. 436, 279 Anm. 439

Glas Tall, s. Tall Zugag
GOtlt'i!, 220
Griechenland, 403, 360 Anm. 19, 393

Anm. 144
GUbail,213
Gullab, 38, 40, 220, 259f.
Guiman, 217 Anm. 244, 220
al-Glila bei Damaskus, 316

al-Ijablir, 22, 43f., 45 Anm. 75, 61f.,
103f., 109, 133 Anm. 398, 14If., 150
Anm. 9, 155, 158f., 193, 202 Anm.
193 u. 195,205,207,220,227 Anm.
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285, 245, 279 Anm. 439, 290, 338
Anm.148

al-l:Iadi!a, 114, 162
l:Ialab, s. Aleppo
Hamagan, 116, 124, 176, 189, 198,213,

219,227,231
l:Iamah, 22, 117, 166, 219 Anm. 243,

218,228, 230, 247, 287 Anm. 461,
363 Anm. 23, 393, 402 Anm. 190,
417,418,418 Anm. 251, 427 Anm.
272

al-J:Ianiiqa, 44, 5I, 119
al-l:Ianiita, s. al-J:Ianiiqa
Harat, s. Herat
l:Iarbi, 311 Anm. 53, 359 Anm. 13
al-l:Ians, 5I
l:Iarran, 5, 8, 10-IS, 18 Anm. 40, 21f.,

24, 29, 31-33, 35f., 38-40, 44f., 52,
54-65, 81-84, 86-99, 102 Anm. 296,
104-106, 107 Anm. 307, 109-113,
115f., 118f., 121f., 124-131, 133,
136-140,142-144,146-149,151, ISS,
157,161,167,168 Anm. 86,171-175,
177 Anm. 105, 179f., 182, 185-189,
191-199,201-203,205,211,213-217,
219f., 223-226, 230, 232, 235-242,
244-251, 253-260, 262, 266, 272,
279f., 284-286, 289, 291-295, 299f.,
308 Anm. 42, 310, 319, 321 Anm. 91,
323f., 335, 337-339, 341, 351, 359f.,
363 Anm. 24, 364, 365 Anm. 28 u.
33, 379, 380 Anm. 92, 388, 393, 394
Anm. 167,397,401,404 Anm. 195,
411 Anm. 227, 417-422, 430-432,
434,437-443,446,448

J:Iartabirt, s. auch l:Ii~n Ziyad, 237, 336
Anm. 143,428,429 Anm. 284

al-J:Iayal, 115
Herat, 404 Anm. 195
al-l:Iilla, 108, 162,327 Anm. 108
l:Iim~, 8 Anm. 17,41,69,70 Anm. 192,

74 Anm. 213, 95, 99,117,135 Anm.
405, ISS, 166, 173, 177 Anm. 105,
178f.,337

J:Iirbat al-Karak, 394
Hirmas, 159
l:Ii~n Pi I-Qamain, 429 Anm. 284
l:Ii~n Gausan, s. Qal'at an-Nagm
l:Ii~n Kaifii, 188, 193, 197 Anm. 177,

201 Anm. 191,207 Anm. 212,227,
248, 380 Anm. 93, 386, 419 Anm.
250,428,430

l:Ii~n Man~fu, 124,224,236

l:Ii~n Maslama, 14 Anm. 30,22,40
Anm. 55, 51

l:Ii~n al-Mugaddad, 164 Anm. 79
l:Ii~n al-Qubba, 162,348
l:Ii~n ar-Rafiqa, s. auch ar-Rafiqa, 70,

125
l:Ii~n Tibnin, 338 Anm. 146
l:Ii~n Ziyad, s. auch J:Iartabirt, 131 Anm.

390, 237f., 257, 428
Hit,60, 135, 137 Anrn. 408,158,161
J:Iugand,339
J:Iurasan, 29, 56 Anm. 123, 110, 132,

136, 190 Anm. ISS, 300 Anm. 10,
312, 339, 342f., 356, 381 Anm. 100,
389

J:Iiizistan, 190 Anm. 155,203, 231

Lndien, 339
Irak, 7, 9 Anm. 23, 15,26, 29f., 32,41,

62, 65 Anm. 175, 66 Anm. 177, 70
73,76,78, 81 Anm. 237, 101, 106,
108,110, 113f., 135 Anm. 404,142,
144, 153, ISS Anm. 39, 158, 162,
176,189,190 Anm. 155f., 196 Anm.
174, 200, 206-208, 231, 234, 240,
242, 242 Anm. 341, 245, 247, 261
Anm. 388, 269, 271 Anm. 422, 276,
285, 293f., 297f., 300 Anm. 10, 305
Anm. 29, 306-311, 314f., 318 Anm.
79,320, 323 Anm. 93 u. 96, 324-326,
328 Anm. 116, 333-335, 337f., 340,
342-345, 351 Anm. 206, 359 Anm.
12, 367f., 375, 376 Anm. 75, 377
Anm. 77, 381, 383, 389, 390 Anm.
133f., 399, 408, 411 Anm. 228, 412,
414 Anrn. 237, 415, 425 Anm. 266,
428,439,443-445

Iran, 153, 145 Anm. I, 176, 189, 297f.,
326,338,375 Anm. 72,389,395

Irbil, 168, 199,203
'Isa-Kanal, s. Nahr 'Isa
Isbig, 189
I~fahan, 137, ISO Anm. 9, 158, 161

Anm. 58, 168, 176, 189, 190 Anm..
ISS, 191, 197f., 200, 203, 210, 214
Anm. 232, 223, 234, 315, 344 Anm.
173,345 Anm. 175,381 Anm. 100,
389 Anm. 131

Isnya, 22, 393
Italien, 183, 360 Anm. 19, 417 Anm.

242

lemen, 339, 391 Anm. 135
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Jerusalem, 147, 171 Anm. 94,182,215
218, 230, 234 Anm. 307, 238, 269,
332, 333 Anm. 132, 365, 366 Anm.
37,369 Anm. 50, 383 Anm. 107,423,
424 Anm. 265,426

Kafar 'Aziin, s. Kafar 'Aziiz
Kafar 'Aziir, s. Kafar 'Azuz
Kafar 'Azuz, 67
Kafr Sinn, 52
Kafr Tab, 228 Anm. 291,229,287 Anm.

461
Kafr ab, 52
Kairo, 30,72,75,77,79 Anm. 227, 101,

108, 113f., 122 Anm. 356, 139,297,
330 Anm. 123, 361 Anm. 20, 370
Anm. 55,378 Anm. 79

KaisUrn, 210, 224, 226, 236
Kallinikos, s. auch ar-Raqqa, 40, 45

Anm.80,47,51,80
Karkar, 238 Anm. 326
Kaukasus, 151,303 Anm. 23, 372 Anm.

62
Kilikien, 39 Anm. 52, 91,180,224,424
Kleinarmenien, s. auch Armenien u. Ki

likien, 424 Anm. 266
Konstantinopel,90, 109 Anm. 315, 126,

397,401 Anm. 189.
Korinth, 395, 400 Anm. 186
Ktesiphon, s. a1-Mada'in
al-Kufa, 66, 73 Anm. 207, 77, 123 Anm.

361
Kupin, 221

Lagiqiya, 390
Latmin,95
Lucca, 183, 408, 417 Anm. 242, 423,

426

Ma'arrat an-Nu'man, 163, 177, 221,
228,307 Anm. 38, 311 Anm. 53, 337

al-Mada'in (Ktesiphon), 77
Ma'dan,429
Madinat ai-far, s. l:Ii~ Maslama
Madinat as-Salam, s. Bagdad
al-Mahdiya, 378 Anm. 79
Makasm, 207
Malatya, 136, 171f., 203f.
Malazgird, s. Manazgird
Manazgird, 125, 132, 392, 396 Anm.

176,400 Anm. 186
Manbig, 61, 96, 100, 123, 127, 137

Anm. 408, 164 Anm. 79, 201, 208-

210, 239 Anm. 332, 246, 277 Anm.
436, 280 Anm. 443, 311 Anm. 53,
323f., 335, 338 Anm. 146

al-Man~Uriya, 75 Anm. 219, 378 Anm.
79

Maqbarat Saib Uwais, ar-Raqqa, 47, 266
Anm.400

Maraga, 190 Anm. 152, 199, 220
Mar'as, 133f; 200 Anm. 187, 224, 226,

366 Anm. 37
Mardin, 190, 192, 194 Anm. 166, 201

Anm. 191,207, 215f., 217, 220, 223,
225, 227, 233, 235f., 239, 242, 256,
269, 293, 308 Anm. 45, 309f., 394,
419 Anm. 250,421,427 Anm. 272,
428,430

Marg ar-Raqqa, s. auch ar-Rafiqa u. ar-
Raqqa, 191, 180

Marw,368
Mashad 'All, ar-Raqqa, 70, 413
al-Mau~i1, s. Mosu1
Mayadm, s. ar-RaJ:1ba
Mayyarariqin, 31, 33,63 Anm. 162,70,

89, 115 Anm. 332, 124, 131 Anm
390, ISS, 164, 167, 191 Anm. 156,
202, 215, 237f. Anm. 325, 302, 308
Anm. 45, 328 Anm. 117, 329, 330
Anm. 122,335 Anm. 137,341, 350f.,
359 Anm. 15, 396, 419 Anm. 25, 428
Anm.279

Medina, 190
Mekka, 44, 153, 190 Anm. 155, 258,

326,368,389 Anm. 131,395
a1-Mina', 393
Mi~r, s. Agypten
Mosul, 8 Anm. 18, 9, 10 Anm. 24, 15,

31,33,35,51 Anm. 94,61-63, 68f.,
72f., 77-79, 91 Anm. 259, 97, 100
Anm. 283, 108, 109 Anm. 313, 114,
126f., 133, 136 Anm. 406,137 Anm.
408, 138 Anm. 409, 139, 143, 145f.,
148-150, ISS, 157-161, 165-168, 173
177, 179, 183f., 186-190, 193, 196
207, 209-213, 216, 219, 221f., 223
Anm. 270, 225, 226 Anm. 280, 228
Anm. 291, 229, 231, 235, 240-247,
250, 253f., 256, 259, 263, 266, 268
Anm. 405, 276, 279 Anm. 439, 282f.,
290-293, 302, 308 Anm. 41f. u. 45,
309, 326, 329, 337, 339 Anm. lSi,
341, 347, 364, 380, 387f., 389 Anm.
129, 390 Anm. 133, 401 Anm. 187,
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412 Arun. 230,413 Anm. 232,415,
423,425-430,434, 440, 442f

Msayke,22
al-Mu4ayya" 158f, 164f, 290
al-Mul:Jtariqa, s. ar-Raqqa al-Mul:Jtariqa

Nahr al-Gauz, 125 Arun. 369
Nahr an-Nfl, 47
Nahr Sa'id, 40 Arun. 55
Nahr Sanga, 236 Anm. 315
Nahr Tabiq, 315 Anm. 69
Nahr TIra, 343
Na~ibin in den Diyar Rabi'a, 8 Anm. 17,

33,43,60,64,68 Anm. 184, 72, 93,
109,128,150 Anm. 9,159-161,168,
173 Anm. 98, 174, 185 Anm. 134,
190, 198, 201, 204, 207, 215, 227,
245,286,291,298 Arun. 3, 364, 381,
390 Arun. 134,428 Anm. 279

Na~ibin am Euphrat, s. Ni~ib ar-Rfun
Nisapur, 29, 136, 381 Anm. 100, 382

Anm. 103,389
Ni~ib ar-Rfun, 227 Arun. 285
Nizamiya-Madrasa, Bagdad, 368

Ostanatolien, s. Anatolien
Osut, 194 Anm. 168

Paliistina (Filas!in), 110, 118, 122 Anm.
356,123 Anm. 361,150 Anm. 5,186,
219,311,369,378 Anm. 79, 381, 426

Palmyra, s. Tadmur
Philoteria, s. l:Jirbat al-Karak

Qal'at Dausar, s. Qal'at Ga'bar,
Qal'at Qi I-Qamain, 429 Anm. 284
Qal'at Ga'bar, 8 Arun. 17, 14 Arun. 30,

41,43,80,81 Arun. 237, 98f, 101
103, 128, 133 Anm. 399, 134f., 137f,
J43, 147, 149, 151 Arun. 13, 157f,
161, 164, 191, 193, 194 Arun. 166,
207f., 2J5, 216 Anm. 243, 233, 241f,
245, 248, 252, 257, 260-262, 264
266, 268-276, 279-289, 291f, 294,
385,408,412,442-444

Qal'at Gausan, s. Gisr Manbig u. Qal'at
an-Nagm,

Qal'at a1-Gisr, s. Gisr Manbig u. Qa1'at
an-Nagm,

Qal'at Mau~il, s. auch Mosu1, 263 Anm.
392

Qal'at Nadir, 233

Qal'at an-Nagm, s. auch Gisr Manbig,
39,43,125,164,211 Arun. 226, 217,
257,263,274,276-278

Qal'at Sirqa!, s. auch 'Aqr Ibn Zu'la und
Assur, 329

Qara Amid, s. Amid
Qarqisiya', 43f, 61f., 115
Qa~r al-Banat, ar-Rafiqa, 47
Qa~r aI-Hair as-Sarqi, 26
Qa~r Ibn al-Hubaira, 44 Arun. 222
Qa~r as-Salam, ar-Rafiqa, 47
QinnaSrin, 22
Qom (Qumm) , 145 Arun. I, 300 Anm.

10
Qubaibch, 366 Arun. 37
Qubbat Ibn Mula'ib, s. J:li~n al-Qubba
Qumm, s. Qom

Ra'ban, 210, 224, 226
Rafaniya, 216 Anm. 243
ar-Rafiqa, s. auch ar-Raqqa, 3, 15, 29

32, 38 Anm. 47, 40, 45-54, 58f, 62,
67f, 70f, 80, 110 Arun. 317, 125,
261, 267, 286, 363 Anm. 24, 364f,
401,417,437,439

ar-Rai:Jba, 8 Anm. 17, 9 Arun. 22, 10
Anm. 26, 23, 41, 43-45, 62, 69, 70
Anm. 197, 71-76, 78-80, 95, 100,
107-109, 110 Anm. 317, 115-120,
123,126,133,137,139,150 Arun. 9,
151, 152 Anm. 15, 157-160, 163,
165f, 174, 186 Anm. 137, 190,191
Arun. 156, 199, 204f., 207f., 210, 228
Arun. 291,229, 233f, 242, 244, 270,
276, 281 Anm. 445, 286, 337, 388
Arun. 129, 389f Arun. 129,393

ar-Ramla, 381 Anm. 96
ar-Raqqa, s. auch ar-Rafiqa, 2, 5, 8, 10

Arun. 26,11-15,18 Anm. 40,19,21,
24,29-33,36,38,40-42,44 Arun. 72,
45-47, 51-54, 58-62, 65, 68-78, 80
82, 87, 88 Arun. 249, 97-104, 106
109,110 Anm. 317, 112£, 116, 119
124, 126, 132f, 135-144, I46f., 149.
151,155, 157f, 161, 164, 188, 191f,
194, 198f, 201f, 206, 208f., 211,
215,216 Anm. 243,228,234 Arun.
310, 238, 241, 244-249, 252, 254,
257,260-266,268,271-289,291-292,
294f., 299f, 337, 339 Arun. 151,351,
359, 363 Arun. 24, 364 Anm. 25 u.
28, 373 Anm. 63, 378f, 391, 393f,
400, 402 Anm. 190, 408, 411 Arun.
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227,413,415,417(,422,429,431(,
437-444,446,448

ar-Raqqa a1-Bai~a', s. Kallinikos
ar-Raqqa al-Muhtariqa, s. auch ar-Raq

qa, 40, 51-53
ar-Raqqa as-Sammasiya, 364 Anm. 25
Ra's al-'Ain, 52 Anm. 97,66,102,193,

201,245, 310Anm, 51,364
Ra's aI-Basi!, 366 Anm. 36
Ravendel, s. Rawandan
ar-Rawabi,31
Rawandan, 180, 192 Anm. 161, 210

Anm.222
ar-Rayy, 114, 160 Anm. 56, 165, 169,

389 Anm. 131
ar-Ruha' (Edessa, Urfa), 8 Anm. 18(,9,

10 Anm. 24, 31, 38-40, 43-45, 52, 54
Anm. 119,62 Anm. 157, 63f., 80, 82,
85,87-91,94,96,97 Anm. 275, 101,
102 Anm. 296,121,123,124(, 128f.,
133(, 136-140, 143-145, 147-152,
154-158,164-175,177,179-186,188,
190(,193-198,200, 202f., 208, 210
227, 232, 234-237, 241, 245-251,
254, 256-259, 266, 268(, 276, 278,
280,290-294,299,310 Anm. 51, 319,
323(, 328, 335, 337, 338 Anm. 146,
348, 378, 384 Anm. 110, 385, 397,
400(,417,419 Anm. 250,421(,430,
432,438,442(,446

ar-Ru~afa, 10 Anm. 26,23,41,273,280,
287, 288, 366 Anm. 36, 391 Anm
136,393

Sababtan, 195, 220, 226
Sab'in, 166
SahrazUr, 366,382
~ail] Uwais, s. Maqbarat ~aib Uwais
~aizar, 8 Anm. 17, 157, 164,218,220,

226 Anm. 280,227(,257,261,263,
266 Anm. 40J, 272, 367, 408f.

Salamya, 41, 95,190,215
$ali~iya, 51 Anm. 94
Samarra, 47, 61
Samosata, s. Sumaisa!
Sarug, 31, 39, 43, 45, 52,56 Anm. 124,

60,62 Anm. 157, 67, 80, 82, 87, 89,
121, 124f., 128, 137, 140, 143(, 151,
157, 165, 167-169, 170(, 174, 177
Anm. 105, 178, 180, 183, 185-188,
205 Anm. 204, 211, 220, 222, 226,
232,236(,245,250,397,407

Sasun, 222 Anm. 262

5enaw, 217 Anm. 244,220
$iflm, 41, 209, 272f., 275, 280(, 282

Anm. 445,286, 294
Si'ird, 185 Anm. 135
Singar, 60, 103, liS, 133 Anm. 397,150

Anm. 9,160,165 Anm. 80,185,201,
204, 207, 223, 225, 245, 314 Anm.
62,337,419 Anm. 250,428

Sinn am Tigris, 249 Anm. 358
Sinn Ibn 'A!iya, s. auch Sinn Ibn 'Utair,

249 Anm. 358
Sinn Ibn 'U!air, 90, 91 Anm. 257, 94

Anm. 267, 126, 158, 164, 234, 248,
249 Anm. 358,257,263

Sis, 224
Siwas, 429 Anm. 282
Spanien, 297, 371,372 Anm. 62
St. Johannes, Sumaisa!, 180 Anm. 117
Sumaisa! (Samosata), 39, 87, 89(, 90

Anm. 256, 92(, 97 Anm. 275, 124
Anm. 365, 132, 140, 147 Anm. 4,
167-169, 178, 180, 183, 186 Anm
137,217,223(,226,238 Anm. 326,
366 Anm. 36, 385

Siiq al-Ahwaz, 381 Anm. 98
$Ur (Tyros), 75, 121 Anm. 356, 218,

332,378 Anm. 79,423
Suroab ibn Badr, 168
as-Suwaida', 43, 94, 97 Anm. 275,

123f., 134 Anm. 400,140

Tabaristan, 190 Anm. 155, 383 Anm.
107

Tabariya, 122 Anm. 356,194 Anm. 169,
223,367,378 Anm. 79, 408(

Tabiq, s. Nahr Tabiq
Tiibris, s. Tabnz
Tabriz, 199,394 Anm. 165
Tadmur (Palmyra), 41, 69, 74 Anm. 213,

190,227,273,287
Takrit, 190 Anm. 155, 311 Anm. 53,

329,346,359 Anm. 13
Tall Abya~, 393
Tall A'far, 52 Anm. 97
Tall 'Agaga, s. auch 'Araban, 44 Anm.

73
Tall Aswad, 47
Tall Basir (Turbessel), 163 Anm. 75,

180,188,191(,200 Anm. 187,207(,
210, 212, 215, 220, 222, 236, 240,
244 Anm. 350, 278, 281 Anm. 445,
293,336f.
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Tall al-Bi'a bei ar-Raqqa, 19If., 366
Anm. 38, 373 Anm. 63

Tall Damir, s. auch Bagarwlin, 288
Anm.466

Tall Fu!}I:)ar bei ar-Raqqa, 287
Tall Gauran (T'lkuran), 217 Anm. 244,

220Anm.252
Tall Knedig, 22
Tall Mauzan (Viran~ehir), 220 Anm.

252,222
Tall Qurad, 220, 227 Anm. 183
Tall Sahin, 14 Anm. 30, 288
Tall Sai1J.l:lasan, 3 Anm. 3
Tall as-Sul!an, 118,235 Anm. 212
Tall Zaidlin bei ar-Raqqa, 191, 195
Tall Zugag, ar-Raqqa, 47
Tap'il,237
Tarabulus (Tripolis), 122 Anm. 356,

206, 209, 211 Anm. 227, 213-215,
255 Anm. 379, 327, 424 Anm. 265

Tarsus, 189 Anm. lSI
Tar'iiz,52
Tep, s. Tap'il
Thessalonika, 393 Anm. 149, 394f., 400

Anm. 186,411 Anm. 227
Tigris, 162, 249 Anm. 358, 394, 429

Anm.284
T'lkuran, s. Tall Gauran

Transkaukasien, s. auch Kaukasus, 386
Transoxanien, 29, 190 Anm. ISS, 312,

327, 338£., 359 Anm. 12, 381 Anm.
100,389 Anm. 130,395 Anm. 170

Tripolis, s. Tarabulus
Tugur, 56 Anm. 123
Tulupe, s. Duliik
Turbessel, s. Tall Baiiir
Tyros, s. $iir

'Ukbara, 109 Anm. 313, 375 Anm. 72
Urfa, s. ar-Ruha'

Valence, 183,408,417 Anm. 242, 423
Van, 394 Anm. 167,396 Anm. 176
Van See, 97 Anm. 275,124,396
Viran~ehir,s. Tall Mauzan

Wasil, 245, 315 Anm. 69, 363 Anm. 24,
383 Anm. 107

Yasin Tepe, 366, 382f., 387, 389£.

zab-Gebiet, liS Anm. 334
Zangezur, 386 Anm. 120
Zaradna,237
Zaragossa, 54

II. Personen, Gruppen und Volker

'Abbasiden, 4-6, 13, 15,30,46 Anm. 87,
53 Anm. 109,73,77 Anm. 223,78£.,
97,99 Anm. 282, 116, 122, 127 Anm.
377,314, 364, 372Anm. 60, 380

al-'Abbas Walkin ibn Hariin, Amir, 375
Anm.72

'Abd al-Gani ibn Mu\:1ammad ibn Taimi
ya, Saif ad-DIn Abu Mu\:1ammad, Ge
lehrter,36

'Abdallah al-Ma'mfm, s. al-Ma'mfm
'Abdallah al-Muqtadi bi-Anuillah,

Abu l-Qasim 'Uddat ad-Din s. al
Muqtadi bi-Anuillah

'Abdallah ibn Mu\:1ammad ibn 'Uqba,
Abu Mu\:1ammad, Qa<;\I, 63 Anm. 161

'Abdallah al-Yiinini, Gelehrter, 409
'Abd ai-Karim ibn 'Abd a~-$amad ibn

Mu\:1ammad ibn 'Ali a!-Tabari al
Qanan, Abu Ma'iiar, Gelehrter, 57
Anm.128

'Abd as-Salam ibn Mu1,Jammad ibn Bun
dar al-QazwinI, AbU Yusuf, bekannt
als Sai1J. al-Mu'tazila, Gelehrter, 57
Anm.128

'Abd al-Wahhab ibn AJ:unad ibn 6alaba,
Abu I-Fati:J, Qa9i, 57, 130,255

'Abd al-Wai:Jid ibn Mu\:1ammad ibn 'Ali
ibn AJ:unad, Abu I-Farag, Gelehrter,
57

Abu I-'Abbas AJ:unad ibn al-Muwaffaq,
s. al-Mu'tadid billah

Abu I-'Abbas' Mu\:1ammad ibn AJ:unacl
ibn Ya'qub al-Ma~~i~i, s. Mu\:1ammad
ibn AJ:unad ibn Ya'qub al-Ma~~i~i

Abu 1-'Abbas as-Saffiii:J, s. as-Saffiih,
Abu 'Abdallah Mu\:1ammad ibn Abi

Duhl al-'Abbas, s. Mu\:1ammad ibn
Abi DuhJ al-'Abbas

Abu 'Abdallah Muhammad ibn 'Ali ibn
Abi Muslim, Sihab ad-Din, s. Mu
i:Jammad ibn 'Ali ibn Abi Muslim
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Abu 'Abd Allah MuJ:1ammad ibn (;abir
al-BattiinI ar-Raqqi, s. MuJ:1ammad
ibn (;abir al-Battani ar-Raqqi

Abu AJ:unad Mul:rnmmad ibn MuJ:1am
mad ibn AJ:unad ibn Is~aq an-Nisabu
ri, s. MuJ:1ammad ibn M~arnmad ibn
Ahmad ibn Is~aq an-NiSabfJri

Abu 'Ali ibn 'Ammar, Fai)r al-MuIk, s.
Ibn 'Ammar, Fai)r al-Mulk Abu 'All

Abu 'Ali I:Iassan ibn Tarnal al-Hakimi
al-tIaragi, s. I:Iassan ibn Tarnal al-I:Ia
kimi al-tIaragi

Abu 'Ali al-I:Iusain ibn 'Ali ibn 'Ubaid
allah ibn MuJ:1ammad ar-RuhawI, s.
al-I:Iusain ibn 'Ali ibn 'Ubaidallah ibn
M~ammad ar-Ruhawi

AbU 'All MuJ:1ammad ibn Sa'Id al-QuSai
ri, s. M~ammad ibn Sa'Id al-QuSairi

Abu 'Aruba al-I:Iusain ibn MuJ:1ammad
ibn Abu Ma'Sar Maudud as-SulamI, s.
al-I:Iusain ibn MuJ:1ammad ibn Abu
Ma'Sar Maudud as-SuiamI

Abu Baler MuJ:1arnmad ibn Ayyiib, al·
'Adi!, s. al-'Adil Abu Baler MuJ:1am
mad

Abu Baler 'Atiq ibn 'All ibn DawfJd a~

~iqilli a~-~ufi as-Samantari, s. 'Atiq
ibn 'Ali ibn DawfJd a~-Siqilli a~-~ufi

as-Saman!an
Abu Baler ibn al-Mas'Ud al-Kasani, 'Ala'

ad-Din, s. al-Kasaru, Abu Baler ibn al
Mas'ud

Abu Baler MuJ:1ammad ibn 'Abdallah ibn
~alih al-Abhari, s. MuJ:1ammad ibn
'Abdallah ibn ~ali~ al.Abhari

Abu Bakr Muhammad ibn Abi Bakr ar
Razi, Sams ~d-Din, s. MuJ:1ammad ibn
Abi Bakr ar-Razi

Abu Bakr MuJ:1ammad ibn (;a'far ibn
Ahmad ibn as-SabUni, s. Muhammad
ib~ (;a'far ib~ Ai:unad ibn a~-~abfJnI

Abu Bakr MuJ:1ammad ibn Ibrahim ibn
'Ali ibn 'A~im ibn 2agan ibn al
Muqri', s. MuJ:1ammad ibn Ibrahim
ibn 'Ali ibn 'A~im ibn Z3gan ibn al
Muqri'

Abu I-Fada'il Sa'id ibn Sarif, s. Sa'id ad
Daula ·Sa'id ibn Sarif, Abu I-Fa~a'il
Sa'id ad-Daula

Abii I-Fadl ibn AbI (;arada, s. Ibn Abi
(;arad~

Abu I-Fa~1 ibn al-tIa~~ab, s. Ibn al
tIas~ab

Abii I-Fa~1 ibn al-Mau~ii1, s. Ibn al-Mau
~ul, Abu I.Fa~1

Abu I-Farag 'Abd al-Wal.lld ibn MuJ:1am
mad ibn 'Ali ibn AJ:unad, s. 'Abd al
Wa~id ibn Muhammad ibn 'Ali ibn
AJ:unad

Abu I-Fath 'Abd al-Wahhab ibn Ahmad
ibn (;aiaba, s. 'Abd al-Wahhab ibn
AJ:unad ibn (;alaba

Abu I-Fat1:J ad-Dahastani, s. Kamal a1
Mulk ad-DahastanI, Abu l-Fat~

Abu I-Fat1:J M~ammad ibn al-I:Iusain
ibn AJ:unad al-AzdI al-Mau~ili, s. Mu
~ammad ibn al-I:Iusain ibn AJ:unad al
Azdi al-Mau~ili

Abu I·Fawaris Baqgur at-Turki, s. Baq
gur at-Turki, Abu I-Fawaris

Abii Firas al-Hamdani, Amir u. Dichter,
61

Abu (;a'far MuJ:1ammad al-Ma~Ur, s.
aI-MansUr

Abu (;a'f~r MuJ:1arnmad ibn AJ:unad as
SimnanI, s. MuJ:1ammad ibn AJ:unad
as-SimnanI

AbU Gana'im ibn MuJ:1allaban, s. Ibn
MuJ:1allaban

Abu Gana'im Saraya ibn Hibat Allah ibn
al-I:Iasan ibn AJ:unad ibn a!-Tas at
I:Iarrani, s. Saraya ibn Hibat Allah ibn
al-I:Iasan ibn AJ:unad ibn a!-Tas al
I:IarranI

Abu Ganim AJ:unad ibn Ya~ya, s. Ah
mad ibn Ya~ya

Abu I-Haiga' MuJ:1ammad ibn Sa'd ad
Daula, s. MuJ:1amrnad ibn Sa'd ad
Daula

Abu 1-I:Iari! Arslan al-Basasm, s. Arslan
al-BasasIri

Abu 1-I:Iari! Zang ibn Awan, s. Zang ibn
Awan

Abu 1-I:Iasan 'Ali (II.) ibn Sa'd ad-Dau
la, s. 'Ali (II.) ibn Sa'd ad-Daula

Abu 1-I:Iasan 'Ali ibn al-'AgamI a~-J;>aif,

s. 'Ali ibn al-'Agami a~-J;>aif

Abu 1-I:Iasan ibn al-ijassab, s. Ibn al
ijassab

Abu 1-I:Iasan 'Ali ibn Abi I-Wazir, s. 'Ali
ibn Abi I-Wazir

Abu 1-I:Iasan 'Ali ibn al-I:Iasan ibn 'Al
lan ibn 'Abd ar-RaJ:unan al-I:IarranI, s.
'Ali ibn al-I:Iasan ibn 'Allan

Abu 1-I:Iasan 'Ali ibn al-I:Iusain ibn Bun
dar ibn 'Abdallah ibn ijair aJ-Qa~i al-
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AganI, s. 'All ibn al-I:Jusain ibn
Bundar

Abu 1-I:Jasan Tabit ibn IbrahIm al-I:Jar
rani al-Muta!<\bbib a~-$abi', s. Tabit
ibn Ibrahim al-Muta!<\bbib a~-$abi'

Abu 1-I:Jasan MuI)ammad ibn Hilal a~

$abi', s. Gars an-Ni'ma
Abu 1-I:Jusain Ardasir ibn Man~iir al

Wa'i~ al-'Abbadi, s. Ardasir ibn Man
~iir al-Wa'i~ al-'Abbadi

Abu 1-I:Jusain MuI)ammad ibn al-Mu~f

far al-Bazzaz, s. MuI)ammad ibn al
M~ffar al-Bazzaz

Abu Is~aq Ibrahim a~-$abi', s. ibrahim
as-Sabi'

Ab~ 'imran Miisa ibn Gam ar-Raqqi, s.
Musa ibn Garir ar-Raqqi

Abu I-Kamal Man~iir ibn Dubais, s.
Man~iir ibn Dubais

Abu Kamil Nasr ibn Salih ibn Mirdas,
Sibl ad-Daul~, s. N~~r 'ibn $ali~ ibn
Mirdas

Abu I-Ma'ali Sarif(ll.) ibn Sa'd ad-Dau
la, s. Sarif (II.) ibn Sa'd ad-Daula

Abu I-Ma'all Gamal ad-Din Fa<;11 Allah
ibn Mahan, s. Fadl Allah, Abu I-Ma
'ali Gamal ad-Din'

Abu I-Ma'ali al-MuI)sin ibn al-M~lli

as-SuiamI ad-Dimasqi, al-'ArnId, s.
al-M$in ibn al-Ma~alli as-SulamI
ad-Dimasqi

Abu I-Ma'ali Sa'd ad-Daula, s. Sa'd ad
Daula, Abu I-Ma'ali

Abu I-Ma~asin ibn Salama ibn Ijalifa al
I:JarranI, Gelehrter, 10 Anm. 25, 36,
248,250,259,341,359

Abu Ma'Sar 'Abd ai-Karim ibn 'Abd a~

$amad ibn MuI)ammad ibn 'Ali a!
Tabari al-Qa~, s. 'Abd aI-Karim
ibn 'Abd a~-$amad

Abu MuI)ammad 'Abdallah ibn M~am
mad ibn 'Uqba, s. 'Abdallah ibn Mu
~ammad ibn 'Uqba

Abu MuI)ammad Muntagib ad-Daula
Lu'lu' ibn 'Abdallah al-Bisara, s.
Lu'lu' ibn 'Abdallah al-Bisara

Abu Muslim, Muwaffaq ad-Din, s. Mu
waffaq ad-Din Abu Muslim

Abu I-Mu~ffar Man~iir ibn A~ad ibn
MuI)ammad al-Bis!amI al-Ball].i, s.
Man~iir ibn A~d ibn MuI)ammad
al-Bisliimi al-Ba1l].i

Abu Nasr Fahr ad-Daula Muhammad
ibn 6ahir, s~ MuI)ammad ibn 6ahir

Abu Na~r al-I:Jasan ibn Asad al-Fariqi, s.
al-I:Jasan ibn Asad al-Fariqi

Abu Na~r MuI)ammad ibn A~mad ibn
'Ali ibn I:Jamid al-Karkangi al-Mar
wazI, s. MuI)ammad ibn A~ad ibn
'Ali ibn I:Jamid al-KarkangI al-Mar
wazI

Abu Na~r Murta<;la ad-Daula Man~iir ibn
Lu'lu', s. Man~iir ibn Lu'lu'

Abu I-Qasim 'Ali ibn MuI)ammad ibn
~ad as-SimnanI, s. 'Ali ibn Mu
~ammad ibn~ad as-SimnanI

Abu I-Qasim 'All ibn MuI)ammad ibn
'Ali as-Sarif al-'Alawi az-ZaidI al
Harrani, s. 'Ali ibn Muhammad ibn
<'\li as-Sarif al-'AlawI ~z-Zaidi al
I:Jarrani

Abu I-Qasim Niir ad-Din Ma~ud ibn
Zangi, s. Niir ad-Din Ma~ud

Abu I-Qasim 'Uddat ad-Din 'Abdallah
al-Muqtadi bi-Amrillah, s. al-Muqtadi
bi-Amrillah

Abu Qawam Mu'ayyid ad-Daula Wa!!ab
ibn Ga'bar an-Numairi, s. Wa!!ab ibn
Ga'bar an-Numairi

Abu Rakwa, Rebell, 72f. Anm. 206
Abu Sa'd, Arnir, 389 Anm. 130
Abu Sa'd ibn 'Ulaiga an-Nasawi, Ge

lehrter, 130 Anm. 388
Abu Salim I:Jarnza ibn MuI)ammad ibn

Abi Salama, s. I:Jarnza ibn MuI)am
mad ibn Abi Salama

Abu Sarna, Gelehrter, 336f., 350, 408f.,
414,426

Abu s-Saraya al-A~far al-Fa!imI, s. al
A~far al-Fa!irnI

Abu s-Saraya Nagib ibn Abi I-Faris
'Arnmar al-Ganawi, s. Nagib ibn Abi
I-Faris 'Arnmar al-Ganawi

Abu s-Suga' 'Aziz ad-Daula Fatik al
I:Jakimi, s. Fatik al-I:JakimI

Abu Taglib al-I:Jusain ibn I:Jamdan ibn
I:Jamdan, Na~ir ad-Daula, s. al-I:Jusain
ibn Hamdan ibn Hamdan

Abu T~lib ibn al-'Agami, Saraf ad-Din,
s. Ibn 'Agami

Abu !-Tana' I:Jammad ibn Hibat Allah
ibn I:Jammad al-I:Jarrani, s. I:Jammad
ibn Hibat Allah ibn I:Jammad al-I:Jar
rani
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Abu !-Tana' l:Iammad ibn Al.unad ibn
Mu!:Jammad ibn Sudaiq al-l:Iarrani al
l:Ianbali, s. l:Iammad ibn Ai:Jmad ibn
Mu!:Jammad ibn Sudaiq al-l:Iarrani al
l:Ianbali

Abu 'Ulwan Tarnal ibn ~aliJ:t ibn Mirdas,
Mu'izz ad-Daula, s. Tamal ibn ~ali~

ibn Mirdas
Abu I-Wara' al-l:Iarrani, Gelehrter, 58
Abu Yusuf, Qa~i, 302 Arun. 13
Abu Yusuf 'Abd as-Salam ibn Mu!:Jam

mad ibn Bundar al-Qazwini, bekannt
als Saib al-Mu'tazila, s. 'Abd as
Salam ibn Mu!:Jammad ibn Bundar al
Qazwini

Abu Yusuf 'Abd as-Salam ibn Mu!:Jam
mad ibn Bundar al-Qazwini, s. 'Abd
as-Salam ibn Mu!:Jammad ibn Bundar
al-Qazwini

Abu Zaid as-Sarugi, 407
Abu z-Zimam Nagib ad-Daula wa-Ra~i

ha Mani' ibn Sabib ibn Wanab, s.
Mani' ibn Sabib ibn Wanab

Abu z-Zimam Salim ibn Malik ibn Ba
dran, s. Salim ibn Malik ibn Badran
al-'Uqaili

al-'Adil Abu Bah Mu!:Jammad ibn Ay
yUb, AyyfJbide, 271 Arun. 422, 310
Arun.51,409(,418(,434

'Adl al-Bagkami, Amir, 6J
'A~ud ad-Daula Fanabusru, Buyide, 45

Arun. 81, 62f., 68, 139,326 Arun. 108
al-Af<;lal ibn Amir al-GuyUs, Amir, 376

Anm.76
AfSin, Amir, 124
Ai:Jmad ibn 'Abd al-'Aziz ibn Mu!:Jam

mad ibn l:Iubaib as-Sulami, Abu Tay
yib, Gelehrter, 261

Ai:Jmad ibn Abi 'Auf al-Marwazi, Abu
'Abdallah, Kaufmann, 268 Anm. 456

Al.unad ibn al-l:Iusain al-A~far at-Taglibi
al-Gazi, s. al-A~far at-Taglibi

Ai:Jmad Sah, Amir, 124
Ai:Jmadil ibn Ibrahim al-Kurdi, Amir,

218 Anm. 246, 219, 221, 312 Arun.
58

Ai:Jmad ibn Marwan, Na~r ad-Daula AbU
Na~r, Marwaniden, 87-89, 94, 97,
103, liS Anm. 332, 385, 396

Ai:Jmad ibn al-Muwaffaq, s. al-Mu'ta<;lid
billah

Al.unad ibn Mu!:Jammad, Amir, 87

Ai:Jmad ibn Tayyib as-Sarabsi, Gelehr
ter, 53

Ai:Jmad ibn Y~ya, AbU Ganim, Qa~i,

56 Arun. 123
Al Weide, 42, 258
'Ala' ad-Din Abu Bah ibn al-Mas'ud al

Kasani, s. al-Kasani, 'Ala' ad-Din
Abu Bah ibn al-Mas'fJd

'Ala' ad-Din Man~fJr Mu!:Jammad ibn
Al.unad as-Samarqandi, s. as-Samar
qandi, Mu!:Jammad ibn Ai:Jmad

'Ala' ad-Din Mu!:Jammad ibn Takas, s.
Mu!:Jammad ibn Takas

'Alawiya bint Wanab, as-Sayyida, Nu
mairidin, 44, 95, 96 Anm. 274, 100,
117(,120,125

Albert von Aachen, Gelehrter, 147, 180,
183f., 185, 186 Arun. 137,194, 216f.

Alexius I., byz. Kaiser, 384f., 392 Arun.
138, 393 Arun. 149, 394, 395 Anm.
168,398,400,402(,404 Anm. 198,
411 Anm. 227,416,426,433

'Aliden in l:Iarran, 91, 93
'Ali ibn Abi l-Wazir, Abu l-l:Iasan, Abu

1-l:Iasan, Gelehrter, 77
'Ali ibn al-'Agami a~-Qaif, Abu 1-l:Ia

san, Amir, 348
'Ali ibn l:Iamdan, Saif ad-Daula, s. Saif

ad-Daula 'Ali ibn l:Iamdan
'Ali ibn al-l:Iasan ibn 'Allan ibn 'Abd ar

Rai:Jman al-l:Iarraru, Abu 1-l:Iasan, Ge
lehrter,57

'Ali ibn al-l:Iusain ibn Bundar ibn 'Abd
allah ibn Ijair al-Qa~i al-Agani, Abu
1-l:Iasan, Gelehrter, 57 Anm. 125

'Ali ibn Malik ibn Salim, 'Uqailide, 252
'Ali ibn Mu!:Jammad ibn Ai:Jmad as-Sim

nani, Abu I-Qasim, Qa~i, 10 Arun. 25,
36,151,152 Anm. 15,404 Arun. 195

'Ali ibn Mu!:Jammad ibn 'Ali as-Sarif al-
'Alawi az-Zaidi al-l:Iarrani, Abu I-Qa
sim, Gelehrter, 57, 90

'Ali ibn Muslim ibn Qurais, Sa'd ad
Daula, 'Uqailide, 157-161

'Ali (II.) ibn Sa'd ad-Daula, AbU 1
l:Iasan, l:Iamdanide, 369 Arun. 53

'Ali ibn Salam an-Numairi, Amir, 272
Arun.424

'Ali ibn Salim ibn Malik al-'Uqaili, Si
hab ad-Din oder Saif ad-Din, 'Uqaili
de, 261 Anm. 388, 274, 284

'Ali ibn Sulaiman ibn 'Ali ibn 'Abdallah
ibn ai-Abbas, 53
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'All ibn Wanab, Numairide, 128, 129
Anm.386

Alp Arslan ibn Tugril Bek, Seldschuke,
124f., 309 Anrn. 45, 375 Anrn. 72

Alp Arslan ibn Ri9wan, Seldschuke, 218
Anrn. 245, 224, 266 Anrn. 402,348

Alpl ibn ArsHintas, Amlr, 201, 314 Anrn.
62

Alpyariiq, ai-Farag ibn Qutulmus, Seld
schuke,l72

Amalrich, Konig yon Jerusalem, 369
Anrn.50

al-'Amid Abu I-Ma'all al-MuJ:tsin ibn al
Ma~alH as-Sulami ad-Dimasql, s. al
Mul:tsin ibn al-Mahalli as-Sulami ad
Dimasql

'Amid ad-Daula ibn Fahr ad-Daula ibn
Gahir, Wesir, 66 Anrn. 177, 150
Anrn. 9, 184, 186 Anrn 137

'Amid al-Guyils, Wesir, 77, 389 Anrn.
130

'Amid al-Mulk Gumustagln DawaU, s.
Gumustagln DawaU

al-Amin, Muhammad, 'Abbaside, 15
Amirak al-G~ndar, Sihab ad-DIn, Amlr,

283f.
al-Amir bi-AJ:li<am Allah, Fa!imide, 423
'Amr ibn 'Abd ar-Rahman ibn Ahmad

al-Kinnanl, Gelehrter, 54 Anm. 122
Anustagin ad-Dizbari, Amir, 95-97, 99

101, 103, 134 Anm. 401, 141, 264,
375

Aqsunqur, Qasim ad-Daula, Amlr, 148,
150, 151 Anm. 13, 153f., 156, 160,
162, 165f., 169, 188 Anrn. 86, 325,
327,332

Aqsunqur al-Bursuql, Qaslrn ad-Daula
wa-Saif ad-Din, Amlr, 149,200,204,
207, 224-229, 232-235, 240-246,
249f.,256,270, 293f.,349,388,443

Ardaslr ibn MansUr al-Wa'i~ al-'Abbadl,
Abu l-l:Iusain, Gelehrter, 368

Annenier, 39, 45, 132, 134, 174, 183,
291

Arslan al-Basaslrl, Abu l-l:Iari!, Amlr,
36,76,104,106-IIO,113-117,142f.,
383,432,439f.

Arsla!1batiJn, Seldschukin, I J4 Anrn.
328

Arslanlas, Amlr, 185 Anrn. 62
Artuq, Amlr, 129, 141 Anrn. 413
Artuqiden, 4, 148, 203, 232, 238, 246-

248.269,380 Anrn. 93.427.428

Asad ad-Daula $ali~ ibn Mirdiis, s. $alih
ibn Mirdas

Asad ad-Daula 'A!lya ibn $aI~ ibn Mir
das, s. 'A!iya ibn Sal~ ibn Mirdas

As'ad ibn al-Munagga, Qa91. 56 Anrn.
124

al-A~far, s. auch al-U~aifir

al-A~far al-Fa!iml, Abu s-Saraya. Re
bell,66

al-A~far at-Taglibi, A~ad ibn ai-Hu
sain al-Gazl, Rebell, 65-67, 73 Anrn.
206,141

al-A~far at-Taglibl, Gamal, Rebell, 98,
102f., 141

'AUg ibn 'All ibn Dawud a~-$iqilH a~

$ufi as-Saman!iiri, Abu Bakr, Gelehr
ter, 57 Anrn. 128

'A!iya ibn $alih ibn Mirdas, Asad ad
DauIa, Mirdaside, 109, 117-123, 126,
130,384 Anm. 110

Atsiz, Amlr, 127
Aulad 'Amir an-Numairi, 243
'WEN' at-Turkumani, s. 'WEN' at-Tur

kumanl
Ayaz ibn Nagm ad-DIn lIgazl, Artuqide,

220,225,227
AyyiJbiden, 4f., 9 Anrn. 24, 15,29
al-'A~lml,Chronist, 35, 90-93, 102, 135,

163,238,242,271,274
al-'Azlz billah, Fa!imide, 286 Anm. 457
'Aziz ad-Daula Falik al-l:Iakimi, s. Falik

al-Hakimi

Bag ibn Dustak, Amlr, 63. 68 Anrn. 184,
70

Badi' ibn TaIn al-Qusairl, Amlr, 272
Anrn424

Badr ad-Din Sulaiman ibn 'Abd al-C';ab
bar ibn Artuq, s. Sulaiman ibn 'Abd
al-Gabbar ibn Artuq

Badr as-Sa'dl, Amir, 71
Badran ibn Husain ibn Malik ibn Salim

al-'Uqaili, 'Uqailide, 266 Anrn. 402
Badran ibn Malik ibn Salim, 'Uqailid~,

252 Anrn. 366, 261 Anrn. 388, 283
Badran ibn al-Muqallad al-'Uqaili,

'Uqailide, 73f.
Badran ibn $adaqa, Mazyadide, 268

Anrn.405
Baha' ad-Daula, Buyide, 69, 71. 77, 310

Anm. 51, 375 Anm. 72
Bahram Y., Sasanide, 371 Anrn. 59
Bahramsah, Mangilgaqide, 380 Anrn. 93
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Bal:J.tiyar ibn Mu'izz ad-Dau1a A~ad,

'Izz ad-Daula, Btiyide, 375 Anm. 72
Baibars, az-Zahir, s. a~-~hir Baibars
Bakgur, s. BaqgUr at-Turkl
Balduin (I.) von Boulogne, Graf von

Edessa und Konig von Jerusalem,
147, 180-183, 188, 215-217, 230,
332,378,385,401,421,432

Balduin (II.) von Ie Bourg, Graf von
Edessa und Konig von Jerusalem,
181-183, 188, 190, I 92f., 195-199,
207-211, 216f., 223, 230, 238f., 241,
259,268-270, 275, 278f., 385,421

Balduq ibn Amir Gazi ibn Danismand,
Amir, 169f., 180, 183, 185,385

Balik Gazi ibn Bahram ibn Artuq, Ntir
ad-Daula, Artuqide, 162, 183, 185,
188, 232, 237-241, 243, 256f., 268
Anm. 403, 282 Anm. 447, 386,433

Banti, s. auch AI u. Aulad
Banti 'Aglan, 61 Anm. 153
Banti 'Amir, s. Aulad 'Amir
Banti I-A~far, s. auch al-A~far, 102

Anm.296
Banti J:lafiiga, 72f., 95,100, 117f.
Banti Hamdan, s. I:lamdaniden
Banti HiiriL 34 Anm. 27
Banti Kalb, 95, 117f., 127, 157, 164
Banti Kilab, s. auch Mirdasiden, 32f.,

44, 61 Anm. 153, 67, 70, 71 Anm.
199, 73f., 77 Anm. 221, 80, 82, 95,
100, 104, 116-118, 121, 123 Anm.
361, 127, 129 Anm. 387, 132 Anm.
396, 141f., 156, 157, 162f., 177, 179,
185, 272f., 280, 290, 295, 374, 439
442

Banti Kiniina, 164
Banti Mazyad, s. Mazyadiden
Banti Muhiiris, 114, 162
Banti Mula'ib, 150 Anm. 5, 157, 261,

263,348
Banti Munqig, s. Munqigiden
Banti Numair, s. Numairiden
Banti Qais, 32, 43f., 61, 95, 134 Anm.

401,139,438
Banti Qais 'Ailan, 44
Banti Qa!Jln, 34 Anm. 27, 96 Anm. 274
Banti Qusair, 32, 44, 60f., 81,101 Anm.

289, 127f., 134,264, 271f., 286
Banti Saiban, 115, 117f., 191 Anm. 156,

199,204 Anm. 201, 210
Banti Taglib, 15,30,32,43,60, 65f.
Banti Tairniya, 56 Anm. 124

Banti Tamim, 31 Anm. 9
Banti Tayy', 95
Banti Umayya, s. Umayyaden
Banti 'Uqail, s. 'Uqailiden
Banti 'Utair, 34 Anm. 27,134 Anm. 401
Banti Ya'is Ibn 'Isa Ibn J:lila!, 162
Banti Wanab, 34 Anm. 27, 101 Anm.

289
Baqglir at-Turkl, Abti I-Fawiiris, Amrr,

68-70,71 Anm. 199,155 Anm. 33
Barhebriius, Chronist, 35, 89-91, 97,

124, 133f., 136,220,235,249,410
Barkyaruq ibn Maliksah, Seldschuke,

148, 156, 158-161, 163, 165-169,
173f., 177, 179, 184, 186 Anm. 137,
187, I 89f., 193, 197, 199-201, 203,
291,343,388

Bar ~auma, Heiliger, 249 Anm. 359
Bardas Skleros, 63 Anm. 164
Barakat ibn Abi Fahm, Ra'is, 238, 256
al-Basasrri, Abti I-Hiiri! Arslan s. Arslan

al-Basasiri
Basilios Apokapes, Amir, 129
al-Baltan!, Mul,Jammad ibn Gabir, s.

Mul,Jammad ibn Gabir al-Battiini ar
Raqqi

Ba!iniya, 268, 339
Benjamin von Tudela, Gelehrter, 53

Anm.115
Bertram von Toulouse, 213, 215
Binjamin Ben-Jona, s. Benjamin von

Tudela
Bohemund von Antiochia, 179, 192f.,

195,385
Bunden, 247, 283, 365 Anm. 32,427
BUri ibn Atiibak Tugtagin, Tag al-Mu

1Uk, Amir, 206, 365 Anm. 32
Bursuq ibn Bursuq, Arnir, 213, 219-221,

224, 227f., 229 Anm. 295,235
Btiyiden, 5 Anm. 6, 12, 32f., 63, 67f.,

71-73, 78f., 139,302,306, 309f. 377,
380f.

Btiziin, Mugahid ad-Din, Amir, 136-138,
148, 150f., 154, 156, 160, 165-168,
174 Anm. 99

Celebi, Evliya, Gelehrter, 56 Anm. 136
Christen, s. auch Kopten, 29, 35, 39, 45,

53, 54, 87, 89, 94 Anm. 268, 123,
134, 144, 153, 154, 186f., 211, 215,
222f., 240, 249 Anm. 359, 254, 292,
323, 325 Anm. 102, 331 Anm. 127,
337 Anm. 146,414,421,442
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Constantin VIII, byz. Kaiser, 386
Constantin IX., byz. Kaiser, 386
Constantin X., byz. Kaiser, 386 Anm.

120f., 393 Anm. 149 u. 153f., 400
Anm 186,402,426,429 Anm. 283

ag-Oahabi, Chronist, 36, 90
a~-Qaif, Abu l-f:lasan 'Ali ibn al-'Agami

s. 'Ali ibn al· 'Agami a~-Qaif
Danismandiden, 169 Anm. 92, 386

Anm. 125,429 Anm. 282
Da'ud ibn Sukman ibn Artuq, Artuqide,

227,248
Dubais ibn 'Ali, NfJr ad-Daula, Maz

yadide, 108, 326 Anm. 108
Dubais ibn ~adaqa, Mazyadide, 234

Anm. 306 u 310,241,242 Anm. 340,
252, 261 Anm. 389, 269f., 272, 282
Anm. 447,283 Anm. 449, 412

Duqaq ibn Tutus, Sams al-MulUk, Seld
schuke, 169, 173, 178f., 190, 191
Anm. 156,202 Anm. 194,204 Anm.
201

Elias von Nisibis, Bischof, 381, 390
Anm.134

Eudokia, byz. Kaiserin, 393 Anm. 149 u.
153f., 400 Anm. 186,402,427, 429
Anm.283

Fa~a'il ibn ~a'id ibn Badi" Ra'is, 270
Fa~1 Allah ibn Mahan, Gamal ad-Din

AbU I·Ma'ali, Ra'is, 102 Anm. 296,
250,256

Fai)r ad-Daula Muhammad ibn Gahir,
Abu Na~r, s. Mui)ammad ibn Gahir

Fai)r ad-Din Qara Arslan ibn Da'ud, s.
Qara Arslan ibn Da'ud

Fai)r al-Mulk Abu 'Ali ibn 'Ammar, s.
Ibn 'Ammar

Fanal;,1usru, 'A~ud ad-Daula, s. 'A~ud

ad-Daula
ai-Farag ibn Qutulmus, s. Alpyaruq
Fatik al-f:lakimi, Abu s-Suga' 'Aziz ad

Daula, Amir, 81 Anm. 238
Fiitimiden, 30, 32f., 59, 66, 68f., 72, 73

Anm. 207, 76, 79, 83, 95, 99, !OI
Anm. 291, 102, 104, 107, 110, 113,
116-119, 121f., 139, 142f., 150 Anm.
5, 171 Anm. 94, 178,297 Anm. If.,
311 f., 323, 325, 327 Anm. Ill, 369,
378 Anm. 79, 379, 381 Anm. 96,
382f., 438-440

al-Filaridus, s. Philaretos
al-Firdaus, s. Philaretos
al-FirUziibadi, Gelehrter, 405
Fulcher von Chartres, Amir, 183, 188
Fulcher von Chartres, Chronist, 147,

180, 184f., 194,216

Ga'bar ibn Sabiq al-QuSairi an-Numairi,
Amir, 102, 134 Anm. 401, 264

Ga'far in ar-Raqqa, 126 Anm. 372
Ga'far ibn Abi Fahm, Ra'is, 225, 235,

238,256
Ga'far al-'Uqaili, Amir, 128, 130
al-Gahi~, Gelehrter, 66 Anm. 177
Galeran von al-Bira, 237, 239
Gamal aJ-A~far at-Taglibi, s. A~far at

Taglibi, Gamal
Gamal ad-Din Fa~1 Allah ibn Mahan,

Abu I-Ma'ali, s. Fa~1 Allah ibn Ma
han

Gamal ad-Din Muhammad al-Isfahani,
al-Gawad, s. al~I~fahani, al~Gawad
Gamal ad-Din Muhammad

Ganah ad-Daula, A~ir, 135 Anm. 405,
170, 177 Anm. 105, 178f.

al-Gargara'i, Wesir, 101
Gars an-Ni'ma, Abu I-f:lasan Mui)am

mad ibn Hilal as-Sabi', Gelehrter, 35
al-Gauhari al-Fa~bi, Gelehrter, 405

Anm. 203f.
al-Gawad Gamal ad-Din Mui)ammad

ibn 'Ali al-Isfahani, s. al-Isfahani, al
Gawad Ga~al ad-Din Mu!:Jammad
ibn 'Ali

Gawli, Ami! in Harran, 191
Gawli Saqawuh: Amir, 197 Anm. 177,

198f., 203-212, 215, 218 Anm. 245,
230, 244 Anm. 350, 268, 274-279,
303 Anm. 20

al-Gazali, Gelehrter, 20, 304f., 318
Anm. 80, 321f., 356f., 366 Anm. 34,
367f.,375f.

Gazi ibn an-Na~ir Yusuf, a~-~ahir, s. a~-

~hir Gazi ibn an-Na~ir Yusuf .
Gazi ibn Zangi, Saif ad-Din, Zangide,

253,426 Anm. 269
Gaznawiden, 303, 313 Anm. 60, 389

Anm.130
Georgios Maniakes, Amir, 89
Gikirrnis, Sams ad-Daula, Amir, 174,

185,188·190,193-205,250,263,266
Gregor, Bischof, 269
Gubuq,Amir,130-132,257
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Gum'a an-Numairi, AmIr, 272 Anm.
424

Gumustagin Dawati, l:Iagib 'AmId al
Mulk, Amir, J23f.

GUyilsbeg, Uzbeh, s. Uzbeh GUyiisbeg
Guzz-Turkmenen, 97 Anm. 275, 103,

127

l:Iagib 'Amid al-Mulk Gumustagin Da
wati, s. Gumustagin Dawali

l:Iaidara ibn AJ:unad, Dichter, 261
ai-Hakim bi-Amrillah, Fiitimide, 73-75,

77-81,324 Anm. 100,348,378 Anm.
79

Hamdaniden, IS, 24, 30-34, 37, 43, 46,
51 Anm. 90, 56, 59-65, 67f., 70-72,
138-140,255,298,351,364,380,381
Anm.96,431,437f.,440f.,444,447

l:Iarnmad ibn AJ:unad ibn Mu!:Jarnmad
ibn Sudaiq al-l:Iarrani al-l:Ianbali,
Abu !-Tana', Gelehrter, 56 Anm. 124

Harnmad ibn Hibat Allah ibn l:Iarnmad
al-l:Iarraru, Abu !-Tana', Gelehrter, 10
Anm.25,36

Hamza ibn Mu!:Jarnmad ibn Abi Salama,
Abu Salim, Kaufmann, 339 Anm. 152

Hari!a an-Numairi, Amir, 272 Anm. 424
Harlin ar-Rasid, 'Abbaside, 2, 29, 40, 46

Anm. 87,47,53,314 Anm. 64, 363
Anm. 24,371

al-l:Iasan ibn Asad al-Fiiriqi, Abu Na~r,

Gelehrter, 167, 168 Anm. 84
Hasan ibn l:Iamdan, Na~ir ad-Daula, s.

Nasir ad-Daula l:Iasan ibn l:Iamdan
l:Iasan ibn Mani' ibn Wa!!ab an-Numairi

al-A'rag, Amir, 128
Hasan ibn Mu!:Jarnmad al-QiliiIi, 110

Anm.319
Hasan ibn Sablb, s. l:Iasan ibn Man!' ibn

Wa!!ab an-Numairi al-A'rag
l:Iasan ibn Tahir, Beamter, 154 Anm. 24
Hasan ibn Wa!!iib an-Numairi, s. l:Iasan

ibn Mani' ibn Wa!!iib an-Numairi al
A'rag

Hassan ibn Gumustagin al-Manbigi,
AmIr, 164 Anm. 79,277 Anm. 436

l:Iassan ibn Tarnal al-l:Iakimi al-J:.Iafligi,
Abu 'Ali, Amir, 73, 76

Hazarasb ibn Bakir, AmIr, 109
J:.Iumartagm al-l:IafSi, Amir, 71 f.
J:.Iumartagm al-l:I~i, s. J:.Iumartagm al-

l:Iaf~i

al-l:Iusain ibn 'Ali ibn 'Ubaidallah ibn
Mu!:Jarnmad ar-ROOawi, Abu 'Ali, Ge
lehrter, 38 Anm. 50

l:Iusain ibn Atabak Qutlugtagin, s. l:Iu
sain ibn Qutlugtagin

al-l:Iusain ibn l:Iamdiin ibn l:Iamdan, Na
~ir ad-Daula Abu Taglib, l:Iamdanide,
118f.

al-l:Iusain ibn Mu!:Jammad ibn Abu Ma'
Sar Maudud as-Sulami, Abu 'ArUba,
Qa~li, 56

Husain ibn Na~r ad-Daula ibn Marwan,
Marwanide, 159

l:Iusain ibn Qutlugtagm, Amir, 206, 209

Husam ad-Daula Mani' ibn Muqallad
ibn Kamil ibn Mirdas, s. Mani' ibn
Muqallad ibn Kamil ibn Mirdas

Husam ad-Dm ibn ad-Damlag, s. Ibn ad
Damlag

l:Iusam ad-Dm Timurtas ibn Iigazi ibn
Artuq, s. Timurtas ibn Iigazi ibn Ar
tuq

J:.Iusru, seldschukischer Amir, 129
J:.Iwarizmi, Beamter, 326

Ibn Abi pool al-'Abbas, s. Mu!:Jarnmad
ibn Abi puhl al-'Abbas

Ibn Abi Fahm, s. Barakat ibn Abi Fahm
u. Ga'far ibn Abi Fahm

Ibn Abi Garada, AbU I·Fa<;ll, Qa<,!i, 152
Anm.15

Ibn Abi Tayyi', Chronist, 218 Anm. 245,
238,276,278

Ibn al-'Adim, Chronist, 9, 36, 43, 60,86,
98,100,119,126,130,135,136,152
154, 159, 163, 167, 169f., 228, 233,
250, 252, 254, 266, 278, 283, 316f.,
325, 327, 331f., 340, 342, 347-349,
412f.,415

Ibn al-'Agami, Saraf ad-Dm Abu TaJib,
Gelehrter, 270

Ibn 'Allan, s. 'Ali ibn al-l:Iasan ibn 'Al_
lan ibn 'Abd ar-RaJ:unan al-l:Iarrani,
Abu l-l:Iasan

Ibn 'Arnmar, Fabr al-Mulk Abu 'Ali,
Qa<.!i, 206, 209, 213f.

Ibn Asad al-Fariqi, Abu Na~ al-l:Iasan,
s. al-l:Iasan ibn Asad al-Fiiriqi

Ibn 'Asakir, Chronist, 76
Ibn al-A!ir, Chronist, 9, 69, 74, 89f., 94,

115, 119, 124, 159, 168-171, 173,
189, 192-196, 202f., 205f., 208-210,
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221, 226-228, 241, 245f., 252, 263,
275-278,334,345-347

Ibn 'A!iya, s. Ibn 'U!air
Ibn al-Azraq al-Fariqi, Chronist, 87f.,

115 Arun. 332,150 Anm. 9, [59, 167,
350,385,429

Ibn ai-BalbI, Beamter, 303 Anm. 20
Ibn Bu!lan, Gelehrter, 8, 45 Arun. 75,

153,327
Ibn ad-Damlag, J:fusam ad-Din, Gelehr

ter, 268
Ibn Fac;ll al-'Umari, Chronist, 271 Anm.

422
Ibn Fai]r ad-Daula ibn Gahir, s. 'Amid

ad-Daula ibn Fai]r ad-Daula ibn Gahir
Ibn al-Faqih, Chronist, 31
Ibn Faris, Gelehrter, 326 Anm. 108
Ibn al-Furat, Chronist, 273, 276, 280f.,

374,406
Ibn Galaba, Abu I-Fat~ 'Abd al-Wahhab

ibn A~ad, s. 'Abd al-Wahhab ibn
Ahmad

Ibn i:Jubair, Gelehrter, 258, 325 Anm.
102,329 Anm. 119

Ibn ijaldiin, Gelehrter, 34
Ibn al-ijassab, Abu l-Fac;ll, Qac;li, 239,

256
Ibn al-ijassab, Abu I-J:fasan, Qadi, 270
Ibn J:fauqal, Gelehrter, 7, 44, 46,51,54,

59,286,314,435
Ibn ijurradagbih, GeJehrter, 31
Ibn 'Ibri, s. Barhebraus
Ibn Killis, s. Ya'qub ibn Killis
Ibn Mammati, Beamter, 334 Anm. 134
Ibn Maslama, 114 Anm. 330
Ibn al-Mau~ul, Abu I-Fac;ll, Wesir, 268
Ibn Mufti, Gelehrter, 167, 168 Anm. 84,

171,255f.
Ibn M~allaban, Abu Gana'im, Beam

ter, 114-116
Ibn Mula'ib, Amir, 261 Anm. 388
Ibn an-Nabulusi, Gelehrter, 424 Anm.

265
Ibn al-Qalanisi, Chronist, 9, 35, 70, 76,

135, 159, 193, 204f., 214f., 220,
229f., 243, 280, 283, 316f., 331f,
342, 349

Ibn Qa!3rmiz, s. J:faidara ibn A~ad
Ibn a~-$abiinI, Abu Bakr M~ammad

ibn Ga'far, s. M~ammad ibn Ga'far
ibn ~ad ibn a~-$abiini

Ibn Sa'dana, s. Muhammad ibn Sa'dan

Ibn Saddad, 'Izz ad-Din, Chronist, 35,
65, 80, 86, 90, 101, 103, 135, 172,
235,277f.,283f.,304,319

Ibn Sibl, Amir, 88, 90
Ibn 'U!3ir, Amir bei ar-Ruha', 88-90
Ibn 'U!3ir an-Numairi, Amir wahrend

einer Razzia, 94
Ibn 'Utair an-Numairi, AmIr in Harran,

130
Ibn ~afir, Chronist, 69
Ibn Zu'la, 329
Ibrahim ibn Qurais, 'Uqailide, 133 Anm

397, 136 Arun. 406, 137, 138 Anm
409,150 Arun. 9,156,158-160

Ibrahim ibn Ric;lwan, Seldschuke, 269
Ibrahim as-Sabi', Abu Isryaq, Gelehrter,

35, 70
I1}sididen, 29f., 61
Ilgazi ibn Artuq, Nagm ad-Din, Artu

qide, 198, 200f, 204f., 207,215-217,
218 Anm. 246, 220. 225-228, 231
237, 256, 268 Arun. 407, 269, 282,
293, 327f., 349-351

'Imad ad-Din Muryammad ibn M~am

mad al-Katib al-I~fahani, Gelehrter, 9
Anm. 23, 315, 414 Anm. 237

'Jmad ad-Din Zangi ibn Aqsunqur, s.
Zangi ibn Aqsunqur

'Isa ibn Ijallat al-'Uqaili, Amir, 73
'Isa ibn Salim ibn Malik al-'Uqaill,

'Uqailide, 241, 270, 272
Isaak Comnenus, byz. Kaiser, 386
I~bahbii<! $ibawu, Amir, 208
al-l~fahani'Imad ad-Din Muhammad ibn

Muryammad al-Katib, s. 'Imad ad-Din
Muhammad al-Katib al-Isfahani

al-I~fahani, al-Gawad Gam~1 ad-Din
Muhammad ibn 'All, Wesir, 308
Anm.4!

Isma'i1 ibn Ma~ud, a~-$alih, s. a~-$a

liry Isma'i1 ibn Mahmud
'Izz ad-Daula Babtiyar ibn Mu'izz ad

Daula A~ad, s. Babtiyar ibn Mu'izz
ad-Daula Ahmad

'Izz ad-Daula Kaika'us, s. Kaika'us
'Izz ad-Din Mas'ud ibn Aqsunqur, s.

Mas'iid ibn Aqsunqur
'Izz ad-Din Qilig Arslan ibn Sulaiman

ibn Qutulmus, s. Qilig Arslan ibn Su
laiman ibn Qutulmus

Johannes II. Comnenus, byz. Kaiser,
386
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Johannes Tsimiskes, byz. Kaiser, 392
Johanneschristen, 54
Joscelyn von Courtenay, 163 Anrn. 75,

188, 192, 195, 197, 207-211, 215,
222, 236f., 241, 248-250, 256f., 268
270, 273, 278-281, 282 Anrn. 447,
286.422

Joscelyn II., 422
Juden, 45, 53, 305 Anrn. 31, 323, 325

Anrn. 102,331 Anrn. 127,414

Kaika'us, 'Izz ad-Din, Riim-Seldschuke,
417 Arun. 242

Kamal al-Mulk ad-Dahastani, Abu 1
Fath, Amir, 158

Kamil al-Mas!ub, Amir, 272 Anrn. 424
Karbuga, Qawam ad-Daula Abu Sa'id,

Amir, 147 Anrn. 4. 161, 163, I 66f.,
172-174, 177, 179f.. 183-186, 188
190, 191 Anm. 156, 196 Anrn. 174,
199.212,220,291.442

al-Kasani, 'Ala' ad-Din Abu Bakr ibn al
Mas'ud, Gelehrter. 20, 321, 356 Anrn.
4.370.410

Katib al-Isfahani, s. 'Imad ad-Din Mu-
hammad Katib al-Isfahani

Kilabiden, s. Banu Kilab
Kinana. s. Banu Kinana
Kogh-Vasil, Arnir, 21Of., 226
Kopten, s. auch Christen, 323
KUkburi, Amir, 419 Anrn. 248
Kurdcn, 33, 63, 70, 94 Anrn. 269, 109

Anrn 316,159,272

Lu'lu'. Badr ad-Din, Amir, 428 Anm.
279

Lu'lu' al-J:.ladim Atabak, 224, 232f.,
243, 269, 307f. Anm. 38, 318 Anrn.
77

Lu'lu' ibn 'Abdallah al-Bisara, Abu Mu
hammad Muntagib ad-Daula, Amir,
68, 73f., 76-80, )39

Lu'lu' as-Saifi al-Kabir, 65. 67, 72, 74
Anm.212

al-Ma'arri, Dichter, 66 Anm. 177
Maghrebincr, 66
Mal:unud ibn Gurn'a an-NumaiIi, Amir,

272 Anrn. 424
Mahmud ibn Muhammad ibn Tapar,

Mugi! ad-Din, Seldschuke, 231, 234,
244f., 247, 269, 345f., 412 Anrn. 230

Mahmud ibn Na~r ibn ~aliJ:1, Mirdaside,
104, J 17-123, 125f., 162

Mal:unud ibn Tug.agin, BiiIide, 425
Anm. 268

Mal:unud ibn Zangi, Niir ad-Din, s. Niir
ad-Din Ma~ud ibn Zangi

al-Ma!}ziimi, Beamter, 325 Anrn. 102
ai-Malik a)·'Adil Abu Bakr, s. al-'Adil

Abu Bakr
aI-Malik al-Man~iir MuJ:1ammad, s. al

Mansiir MuJ:1ammad ibn Mal:unud
aI-Malik Mas\id ibn MuJ:1ammad Tapar,

s. Mas'ud ibn Mul:Jammad Tapar
ai-Malik an-Na~ir $al~ ad-Din Yusuf

ibn Ayyiib, s. ~al~ ad-Din Yusuf ibn
Ayyiib

aI-Malik a~-SaliJ:1 Isma'n ibn Ma~ud,

s. as-$aliJ:1 Isma'n ibn Ma~ud
Malik ibn Salim ibn Malik, Nagm ad

Daula wa-Sihab ad-Din, 'Uqailide,
245, 252, 261, 266, 268-270, 275
Anm. 431, 277-282, 283 Anm. 449,
412

Malik ibn Tauq, 191 Anm. 156
ai-Malik a~-?ahir Baibars, s. az-?ahir

Baibars
ai-Malik a~-?ahir Gazi, s. a~-?ahir Gazi

ibn an-Nasir Yusuf
Maliksah ibn Alp Arslan, Mu'jzz ad

Din, Seldschuke, 7 Anrn. 17, 8 Anrn.
18, 81 Anm. 237, 126f., 128 Anrn.
378, 132-137, 143, 145f., 148-150,
152,154-158,161 Anrn. 58,164-166.
174 Anrn. 99, 177f., 253, 258, 264,
271, 282, 289-291, 298, 300, 302,
307, 312f., 316 Anm 73,318 Anm.
8~ 327, 330, 334, 342f., 348, 359
Anm. 12, 382 Anrn. 103, 406f. Anm.
208,440-443, 447f.

aJ-Ma'mun, 'Abdallah, 'Abbaside, 53,
66,67 Anm. 181,372 Anm. 60

Mani' ibn Muqallad ibn Kamil ibn Mir
das, J::Iusam ad-Daula, Mirdaside, 119

Man!' ibn Sabib ibn Wa!!ab, Abu z-Zi
miim Nagib ad-Daula wa-Ra~liha,Nu
mairide, 93 Anm. 264, 97, 98, 101,
103-J22, 128, 142, 144, 253f., 288,
378, 438-440

Mani' ibn 'U!air an-NurnaiIi, Nurnairide,
90,234

Man!' ibn Wa!!ab, Numairide, 130 Anrn.
389
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Mani'at bint Watlftb, s. auch al
'Alawiya, as-Sayyida, Numairidin,
125 Anrn. 369

al-Man~iir, Abu Ga'far M~ammad,
'Abbaside, 40, 53

Man~iir ibn AJ:unad ibn M$mmad al
Bis~mI al-Ba1J)i, Abu I-M~fTar,

Gelehrter, 57 Anm. 128
Man~ur ibn Dubais, Abu I-Kamal, Maz

yadide, 326 Anrn. 108
Mansiir ibn GauSan an-Numairi, Numai

ride, s. Man~iir ibn al-J:Iasan ibn Gau
San an-Numairi

Man~iir ibn al-J:Iasan ibn GauSan ibn
Man~ur an-Numairi, Nuamiride, 138
Anrn. 410, 261 Anrn. 388,274-278

Man~ur ibn Lu'lu', Abu Na~r Murta~a

ad-Daula, Amir, 77, 79, 81 Anrn. 238,
88 Anm. 250, 369 Anm. 53, 381
Anm.91

Mul,Jammad ibn 'Umar, ai-Malik al
Man~iir ibn Taqi ad-Din, s. al-Man~ur
M~ammad ibn Taqi ad-Din 'Umar

Man~iir ibn Sadaqa ibn Dubais, Mazya
dide, 268 Anrn. 405, 269

al-Man~iir M~ammad ibn Taqi ad-Din
'Umar, Ayyiibide, 419 Anrn. 248

al-Maqrizi, Chronist, 100,360,374,408
Marwiiniden, 32-34, 37, 39, 63-65, 67,

77 Anm. 221, 82f., 87-90, 91 Anrn.
258, 97, 103, 109, 124, 140, 163f.,
167 Anm. 84, 302, 377, 385, 395-397,
432£.,439

Mas'iid, Amir von Tyrus, 332
Mas'iid ibn Aqsunqur al-Bursuqi, 'Izz

ad-Din, AmIr, 243-245
Mas'iid ibn Mul,Jammad Tapar, ai-Malik,

Seldschuke, 219, 225, 227, 231, 234,
247, 250 Anm. 361, 378 Anrn. 83,
401 Anm. 187

al-Mas'udi, Gelehrter, 53 Anm. 115
Matthiius von Edessa, Chronist, 9, 35,

89, 123£., 129, 133£., 136, 147, 154,
168-170, 172, 180, 184, 188, 192
194,200,208,211,215,217,221
223,227£.,235-237

Maudiid, Amir Ilgazis, 253, 256
Maudiid ibn Altiintagin, Saraf ad-Din,

Amir, 198f., 205 Anm. 204, 206, 209
225,227,235,243,250,276,282

al-Mawardi, Gelehrter, 367, 371 Anrn.
59,376 Anrn. 75, 382 Anm. 100,412
Anrn. 232

Mazyadiden, 326 Anm. 108
Michael IV., byz. Kaiser, 393 Anrn. 153
Michael VII., byz. Kaiser, 207 Anrn.

214, 384-387, 398, 415, 424 Anrn
265

Michael der Syrer, Chronist, 35, 192
Mirdasiden, 9 Anrn. 22 u. 24, 33f., 37,

58, 73£., 79, 82f., 90, 91 Anm. 258,
95£., 100, 103, 108, 113, 117, 120
122, 138, 14If., 156, 162,241, 277
Anm. 436, 289, 302, 311 Anm. 53,
327, 365 Anm. 30, 377, 379, 384
Anm.110,397,433,439

Miskawaih, Chronist, 51, 306, 311, 313,
340

al-Mu'ayyad fi d-Pin as-Sirazi, Gelehr
ter, 35£., 104, 108f.

al-Mu'ayyad ibn Muslim, 'Uqailide, 161
Mu'ayyid ad-Daula Wa!!iib ibn Ga'bar,

Abu Qawam, s. Watlftb ibn Ga'bar
Mu'ayyid ad-Daula Vagi Siyiin ibn Mu

hammad ibn Alb, s. Vagi Siyan ibn
Muhammad ibn Alb

Mubar~k ibn Sibl ibn Gami" Kilabide,
I62f.

Mugahid ad-Din Biizan, s. Biiziin
Mugi! ad-Din MaJ:uniid ibn M~ammad

ibn Tapar, s. MaJ:uniid ibn Muham
mad ibn Tapar

al-Mu1.Jafl.Jaf, Gelehrter, 261 Anm. 389
Mul,Jammad ibn al-'Abbas ibn Yal,1ya al

Umawi, Gelehrter, 57 Anm. 125
Mul,Jammad ibn 'Abdallah ibn ~ali\:J al

Abhari, Abii Bakr, Gelehrter, 57
Anm.125

Mul,Jammad ibn 'Abd ai-Malik al-Hama
gani, Gelehrter, 153 Anrn. 22

M~ammad ibn Abi Bakr ar-Riizi, Sams
ad-Din Abu Bakr, Gelehrter, 404
Anm.195,405,408

M~ammad ibn Abi Ouhl al-'Abbas,
Abii 'Abdallah, 404 Anm. 185

M~ammad ibn AJ:unad ibn 'Ali ibn J:Ia
mid al-Karkangi al-Marwazi, Abii
Na~r, Gelehrter, 57 Anm. 128

M~ammad ibn AJ:unad as-Samarqandi,
'Ala' ad-Din Man~iir, s. as-Samarqan
di, M~ammad ibn AJ:unad

Muhammad ibn Ahmad as-Sirnnani,
Abu Ga'far, 151 kun. 14

M~ammad ibn AJ:unad ibn Ya'qiib al
Ma~i~i, Abu I-'Abbas, Gelehrter, 57
Anrn.125
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Muhammad ibn 'Ali ibn Abi Muslim,
Abu 'Abdallah ~ihiib ad-Din, QiiQi,
285 Arun. 455

Muhammad ibn 'Ali al-Isfahiini, al
6awiid Gamiil ad-Din, s.· al-I~fahiin!,
al-Gawiid Gamal ad-Din M~mmad
ibn 'Ali

Muhammad al-Amin, s. al-Amin
MuJ:1ammad Amin ibn 'Umar ibn 'Abd

al-'Aziz 'Abidin ad-Dimasqi, 413
Anm.232

MuJ:1ammad ibn Ayyiib, al-'Adil Abu
Bakr, s. al-'Adil Abu Bakr MuJ:1am
mad

MuJ:1ammad ibn Giibir ar-Raqqi al-Bat
tan!, Abu 'Abd Allah, Gelehrter, 52
Arun. 106,53 Arun. 116

MuJ:1ammad ibn Ga'far ibn ~ad ibn
a~-~iibiinJ, Abu Bakr, QiiQi, 52 Arun.
104

MuJ:1ammad ibn Gahir, Abu Na~r Fa!)r
ad-Daula, Wesir, 150, 156, 158, 159
Anm.51

MuJ:1ammad ibn Gubuq, Amir, 131 Arun.
390

Muhammad ibn al-l:Iasan as-~aibiini,
Abu 'Abdalliih, Gelehrter, 52 Arun.
106, 54, 357 Arun. 10, 366 Arun. 34,
371 Arun. 59

MuJ:1ammad ibn Hilal a~-~iibi', Abu 1
l:Iasan, s. Gars an-Ni'ma

Muhammad ibn al-l:Iusain ibn ~ad
al-Azdi al-Mau~ili, Abu I-Fatl,l, Ge
Ichrter, 57 Arun. 125

Muhammad ibn Ibrahim ibn 'Ali ibn
'A~im ibn Ziigan ibn al-Muqri', Abu
BaJa, Gelehrter, 57 Arun. 125

Muhammad ibn Is~iiq ibn 'Isii ibn Farug
aJ-Muzan!, Abu BaJa, Gelehrter, 52
Anm.106

Muhammad ibn MuJ:1ammad ibn ~ad
ibn IS~iiq an-NiSiibiiri, Abu A~ad,

Gelehrter, 57 Anm. 125
Mu~ammad ibn MuJ:1ammad al-Kiitib al

I~fahiini, 'lmiid ad-Din, s. 'Imiid ad
Din MuJ:1ammad al-Kiitib al-I~fahani

MuJ:1ammad ibn Muslim ibn Qurais,
'Uqailide, 133, 136f., 138 Arun. 409,
156-161

Muhammad ibn al-Mu~ffar al-Bazziiz,
Abu I-Husain, Gelehrter, 57 Arun.
125

M~arnmad ibn as-Sabbaq as-~aibiinJ,

Amir, 191 Anm. 156,204 Anm. 201
MuJ:1ammad ibn Sa'd ad-Daula, Abu 1

Haigii', l:Iamdiinide, 77
MuJ:1ammad ibn Sa'diin, Ra'is, 238 Arun.

328
M~mmad ibn Sa'id al-l:Iafi?: al-l:Iarrii

ni ar-Raqqi al-Qusairi, Abu 'Ali, Ge
lehrter, 36, 52 Anm. 108, 57

Mu~ammad ibn as-~ii!ir, Amir, 136
MuJ:1ammad ibn Takas, 'Alii' ad-Din,

ijwarizmsah, 383 Anm. 107
MuJ:1ammad al-I~fahan!, Amir 191
Muhammad Kiitib al-I~fahiini. 'lmiid ad

Din, s. 'Imiid ad-Din MuJ:1arnmad Kii
tib al-I~fahiini

Muhammad Tapar ibn MalikSah, Seld
schuke. 148, 162 Anm. 64. 187, 189f.,
191 Anm. 156, 193, 197-208, 210.
212-215.219.220 Anm. 251, 224f.,
230f.,233,293,330.344,442

Muhans al-Badawi, 'Uqailide, 114 Anm.
326

al-MuJ:1sin ibn al-M~alli as-Sulami ad
DimaSqi, al-'Amid Abu I-Ma'iili.
Amir, 313 Anm. 60

al-Muhtadi biIlah, 'Abbiiside, 364
Mu'in ad-Din Sukmiin ibn Artuq, s. Suk

miin ibn Artuq
Mu'izz ad-Daula Abu 'Ulwiin Tarnal ibn

~iiliJ:1 ibn Mirdiis. s. Tamiil ibn ~iiliJ:1

ibn Mirdiis
Mumahhid ad-Daula Sa'id ibn Marwiin,

Marwanide, 97 Anm. 276
Munqigiden, 157, 162 Arun. 67, 261,

263,266 Arun. 401,268,272
al-Muqaddasi, Gelehrter, 7, 40, 51-53,

58,80,286,314,435
Muqallad ibn Kiimil ibn Mirdiis, Saif ad

Daula, Mirdiiside, 100
Muqbil ibn l:Iusiim an-Nurnairi, Numai

ride, 277 Arun. 436
al-Muqtadi bi-Amrilliih, Abu I-Qasim

'Uddat ad-Din 'Abdallah, 'Abbiiside,
114-116,323

MurtaQii ad-Daula Man~Ur ibn Lu'lu',
Abu Nasr, s. MansUr ibn Lu'lu'

Musii ibn 'Gam ar-Raqqi, Abu 'Imriin,
Ra'is, 204 Arun. 453

Musayyab ibn Siilim ibn Miilik al
'Uqaili, Za'Im ad-Daula wa-~alaJ:1 ad
Din, 'Uqailide, 278f., 283
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Muslim ibn Qurais, Saraf ad-Daula,
Amir, 'Uqailide, 93 Anm. 264, 121,
123, 125-133, 134 Anm. 401, 136
Anm. 406, 143, 152 Anm. 15, 156
158, 182, 258, 261 Anm. 389, 263,
289, 308 Anm. 42, 311 Anm. 53, 340,
359 Anm 13, 380 Anm. 91, 406
Anm.208,440

al-Mustangid biIlah, 'Abbaside, 390
Anm.134

aj-Mustan~irbillah, 'Abbaside, 99 Anm.
282

al-Mustan~ir billah, Fa!imide, 84f., 97f.,
lOI Anm. 291, 104-106, 110 Anm.
320, 112, 118 Anm. 343, 379 Anm.
86

al-Mustarsid billah, 'Abbaside, 270,344
al-Musta~hirbillah, 'Abbaside, 388

Anm 127
al-Muta!abbib as-Sabi', Abu I-Hasan

Tabit ibn Ibrahim al-Harrani, s. Tabit
ibn Ibrahim al-Muta!abbib al-J:Iarrani

al-Mu'ta<:iid billah, Abu I-'Abbas Ahmad
ibn al-MuwafTaq, 'Abbaside, 53 Anm.
[11,364

Muta'in ibn Wa!!ab, Numairide, 86f.,
97-100, 104, 106, 140, 144

al-Mu'tamid 'ala Allah, 'Abbaside, 363
Mu'tamid ad-Daula Qirwas ibn a1-Mu-

qallad, s. Qirwas ibn al-Muqallad
al-Mutarrizi, Gelehrter, 412f. Anm. 232
al-Mu'1a~im billah, 'Abbaside, 10,358
al-Mu'tazz billah, 'Abbaside, 364f.
MuwafTaq ad-Din Abu Muslim, Qadi,

285

Nafisa al-'Aura' bint Sabib, Numairidin,
44, 96

Nagib ibn Abi I-Faris 'Ammar, Abu s
Saraya, Gelehrter, 285 Anm. 454

Nagm ad-Daula Malik ibn Salim, s. Ma
lik ibn Salim

Nagib ad-Daula wa-Ra<:iiha Abu z-Zi
mam Man!' ibn Sabib, s. Mani' ibn
Sabib .

Nagm ad-Din I1gazi ibn Artuq, s. I1gazi
ibn Artuq

an-Nasawi, Abu Sa'd ibn 'Ulaiga, s. Abu
Sa'd ibn 'Ulaiga

Na~ir ad-Daula Abu Taglib al-J:Iusain
ibn J:Iamdan ibn J:Iamdan, s. al-J:Iu
sain ibn Hamdan

Na~ir ad-Daula J:Iasan ibn J:Iamdan,
J:Iamdanide, 31,61 f.

Na~ir-i I:Iusrau, Gelehrter, 8, 44, 153,
327, 338, 383 Anm. 131, 395

an-Na~ir Sala~ ad-Din Yusuf, s. Sal~

ad-Din Yusufibn AyyiJb
Na~r ad-Daula Abu Na~r A\:unad ibn

Marwan, s. A~ad ibn Marwan
Na~r ibn A~ad ibn Marwan, Ni~am

ad-Din, Marwanide, 124
Na~r ibn Man~fu ibn Gausan, Numairi

de, 277 Anm. 436
Na~r ibn Man~fu ibn J:Iusain al·J:Iarrani,

Kaufrnann,321 Anm.91
Na~r ibn M~ammad ibn A~ad ibn

Ya'qub ibn Man~fu ibn Abi Na~r at
Tusi al-'A~ar al-J:Iafiz, Gelehrter, 57
Anm.127

Na~r ibn Na~r ad-Daula A\:unad ibn
Marwan, Nizam ad-Din, s. Na~r ibn
Ahmad ibn Marwan

Na~r'ibn ~alih ibn Mirdas, Sibl ad-DauJa
Abu l-Kamil, Mirdaside, 95, 99, 102
Anm. 291, 365 Anm. 30

Nicephorus II. Phocas, byz. Kaiser, 383
Anm.109

Nicephoros III., byz. Kaiser, 393 Anm.
153

Nikephoros Uranos, Amir, 67
Nizam ad-Din Na~r ibn Na~r ad-Daula

A\:unad ibn Marwan, s. Nasr ibn Ah
mad ibn Marwan

Nj~m aJ-Mulk, Wesir, 12 Anm. 28,
145, 151f., 155 Anm. 30, 156,290,
298,300, 302f., 312, 315, 318, 324,
326,352

Numair al-'Allaruzi, Amir, 272 Anm.
424

Nftr ad-Daula Balik Gazi ibn Bahram
ibn Artuq, s. Balik Gazi ibn Bahram
ibn Artuq

Nfu ad-Daula Dubais ibn 'Ali, s. Dubais
ibn 'Ali

Nfu ad-Din Ma~ud ibn Zangi ibn.
Aqsunqur, Abu I-Qasim, Zangide, 2,
5, 9 Anm. 24, 15, 20, 48, 50, 145,
149, 206 Anm. 209, 230, 253f., 299
Anm. 8, 300 Anm. 9,310 Anm. 51,
333-339, 363, 378-380, 399, 402, 404
Anm. 195, 408, 410-418, 423, 424
Anm.265,426-430,434f.,447f.
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221, 226-228, 241, 245f., 252, 263,
275-278,334,345-347

Ibn 'AFya, s. Ibn 'U!air
Ibn a1-Azraq al-Fariqi, Chronist, 87f.,

115 Anrn. 332, 150 Anm. 9, 159, 167,
350,385,429

Ibn aI-Balbi, Beamter, 303 Anrn. 20
Ibn BU1Ian, Gelehrter, 8, 45 Anm. 75,

153,327
Ibn ad-Damlag, J:Iusam ad-Din, Gelehr

ter, 268
Ibn Fa~1 al-'Uman, Chronist, 271 Anm.

422
Ibn Fal}r ad-Daula ibn Gahir, s. 'Amid

ad-Daula ibn Fal}r ad-Daula ibn Gahir
Ibn al-Faqih, Chronist, 31
Ibn Faris, Gelehrter, 326 Anrn. 108
Ibn al-Furat, Chronist, 273, 276, 28Of.,

374,406
Ibn Galaba, Abu I-Fat~ 'Abd al-Wahhab

ibn At:unad, s. 'Abd al-Wahhab ibn
Ahmad

Ibn bubair, Gelehrter, 258, 325 Anm.
102, 329 Anrn. 119

Ibn tIaldiin, Gelehrter, 34
Ibn al-tIassab, Abu I-Fa~l, Qa~i, 239,

256
Ibn al-J:Iassab, Abu I-J:lasan, Qadi, 270
Ibn J:lauqal, Gelehrter, 7, 44, 46, 51, 54,

59,286,314,435
Ibn tIurradagbih, GeJehrter, 31
Ibn 'Ibri, s. Barhebraus
Ibn Killis, s. Ya'qub ibn Kitlis
Ibn Mammati, Beamter, 334 Anm. 134
Ibn Maslama, 114 Anrn. 330
Ibn al-Mau~ul, Abu I-Fa~l, Wesir, 268
Ibn Mufti, Gelehrter, 167, 168 Anm. 84,

171,255f.
Ibn Mu~allaban, Abu Gana'im, Beam

ter, 114-116
Ibn MuH\'ib, Amir, 261 Anrn. 388
Ibn an-Nabulusi, Gelehrter, 424 Anrn.

265
Ibn al-Qalanisi, Chronist, 9, 35, 70, 76,

135, 159, 193, 204f., 214f., 220,
229f., 243, 280, 283, 316f., 331f.,
342, 349

Ibn Qa!armiz, s. J:laidara ibn At:unad
Ibn a~-$abiini, Abu BaJa Muhammad

ibn Ga'far, s. Muhammad ibn Ga'far
ibn At:unad ibn a~-$abiinf

Ibn Sa'dana, s. Mu~ammad ibn Sa'dan

Ibn Saddad, 'Izz ad-DIn, Chronist, 35,
65, 80, 86, 90, 101, 103, 135, 172,
235,277f., 283f.,304,319

Ibn Sibl, Amir, 88, 90
Ibn 'Utair, Amfr bei ar-Ruha', 88-90
Ibn 'U!air an-Numairi, Amfr wahrend

einer Razzia, 94
Ibn 'U!air an-Nurnairi, Amir in Harran,

130
Ibn ?:afll', Chronist, 69
Ibn Zu'la, 329
Ibrahim ibn Qurais, 'Uqailide, 133 Anrn.

397, 136 Anm. 406, 137, 138 Anm.
409, 150 Anm. 9,156,158-160

Ibrahfm ibn Ri~wan, Seldschuke, 269
Ibrahfm a~-Sabi', Abu Is~aq, Gelehrter,

35, 70
I1}sididen, 29f., 61
Ilgazf ibn Artuq, Nagm ad-DIn, Artu

qide, 198, 200f., 204f., 207, 215-217,
218 Anm. 246, 220. 225-228, 231
237, 256, 268 Anm. 407, 269, 282,
293, 327f., 349-351

'Imad ad-Din Mu~ammad ibn M~am

mad al-Katib a1-I~fahani, Gelehrter, 9
Anm. 23, 315, 414 Anm. 237

'Imad ad-Din Zangf ibn Aqsunqur, s.
Zangf ibn Aqsunqur

'Isa ibn J:Iallat al-'Uqaill, Amir, 73
'Isa ibn Salim ibn Malik al-'Uqaill.

'Uqailide, 241,270.272
Isaak Comnenus, byz. Kaiser, 386
l~bahbaQSibawu, Amir, 208
al-I~fahanf'Imad ad-DIn Muhammad ibn
M~ammad al-Katib, s. 'Imad ad-Din
Muhammad al-Katib al-Isfahanf

al-I~fahanf, al-Gawad Gam~I ad-Din
M~ammad ibn 'All, Wesir, 308
Anm.4!

Isma'H ibn Mahmud, a~-Sa1il1, s. a~-$a

li~ Isma'H ibn Mat:uniid
'Izz ad-Daula Babtiyar ibn Mu'izz ad

Daula At:unad, s. Babtiyar ibn Mu'izz
ad-Daula At:unad

'Izz ad-Daula Kaika'us, s. Kaika'us
'Izz ad-Din Mas'ud ibn Aqsunqur, s.

Mas'ud ibn Aqsunqur
'Izz ad-Din Qilig Arslan ibn Sulairnan

ibn Qutulmus, s. Qilig Arslan ibn Su
laiman ibn Qutulmus

Johannes II. Comnenus, byz. Kaiser.
386
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Philaretos Brachamios, Amir, 129 Anm.
133f.,182

ai-Qadir billah, 'Abbaside, 77, 79 Anm.
231, 81 Amn. 237, 381 Anm. 100,
396 Anm. 171f.

al-Qa'im bi-Amrillah, 'Abbaside, 97,
125 Anm. 369, 396 Anm. 172

Qaisiden, s. Banii Qais
Qais 'Ailan, s. Banii Qais tAiian
Qara Arslan ibn Da'iid, Fa!}r ad-Din,

Artuqide, 380 Amn. 93, 428
Qaraga, Amir, 171, 173f., 185, 188-192,

196,253,255f.
Qarabane, 212 Anm. 228, 389 Anm. 130
Qarmaten, 15, 29f., 51, 66 Anm. 177,

364
Qasim ad-Daula Aqsunqur, s. Aqsunqur,

Qasim ad-Daula
Qasim ad-Daula wa-Saif ad-Din Aqsun

qur al-Bursuqi, s. Aqsunqur al-Bur
suql

Qawam ad-Daula Karbuga, s. Karbuga
Qawam ibn WaWib, Numairide, 98-100
Qilig Arslan, AmIr vor Antiochia, 185
Qilig Arslan ibn Sulaiman ibn Qutul-

mus, Riim-Seldschuke, 134 Anm.
400, 185 Anm. 135, 189 Amn. 151,
199,201-205,279 Anm. 439, 347

Qilig Arslan ibn Mas'iid, 'Izz ad-Din,
Riim-Seldschuke,418f

Qirwas ibn al-Muqallad, Mu'tamid ad
Daula, 'Uqailide, 73 Amn. 207, 77f,
97,271 Anm. 422

Qirwas ibn Muslim ibn Qurais, 'Uqai
lide, 162 Amn. 64

Qizilarslan, s. auch Qilig Arslan, Amir,
185 Anm. 135

Qunaib al-Kilabi, AmIr, 272 Anm. 424
Qurais ibn Badran, 'Uqailide, 114
Qurrat al-'Ain Urguwan, s. Urguwan,

Qurrat al-'Ain .
al-Qusairi, s. Muf:1ammad ibn Sa'id al

I:iafi<: al-l:Iarrani ar-Raqqi al-Qusain
Qusairiden, 81, 128, 134,264,272, 286
Qutb ad-Din Sukman al-Qutbi, s. Suk

man al-Qu!bi
Qutulmus, Riim-Seldschuke, 172

Radi ad-Din as-Sarabsi an-Nisabiin, s.
as-Sarabsi, Ragi ad-Din

ar-Ragi billah, 'Abbaside, 364 Anm. 28
ar-Ragfir, Numairide, 64, 139

Raimund von Toulouse, 213
ar-Rasid, s. Harlin ar-Rasid
Rasid ad-Din, Chronisl, 316 Anm. 73
ar-Razi, Mubammad ibn Abi Bala ar-

Razi, s. Mul:Jammad ibn Abi Bala ar
Razi

Richard von Salerno, 197f, 200
Rigwan ibn Tutus, Tag al-Muliik, Seld

schuke, 135, 152 Arun. 15, 160f., 163,
166-173, 174 Anm. 99, I77f., I 86f.,
191, 198,200-202,204-206, 208-211,
215, 218-220, 224, 230, 233, 239,
247, 260, 269f., 275-278, 279 Anm.
439, 291f, 315, 317f., 320, 327,
348f., 350 Arun. 201, 374, 401, 406,
407 Anm. 208,422 Amn 260

Roger von Anliochia, 228, 282, 332, 348
Romanus Ill., byz. Kaiser, 96, 385f.
Romanus IV., byz. Kaiser, 386 Anm.

121
ar-Riigrawan, Wesir u. Chronist, 69f.,

343
Riim-Seldschuken, 168, 171 f, 174f.,

198f, 201-205, 347, 383 Anm. 106,
385, 417Anrn. 242, 418-420, 434

Sabib ibn Wanab, $ani'at ad-Daula wa
~ifwatuha Abii Rayyan, Numairide,
82-87, 89, 93f., 96 Arun. 274, 97
Anrn. 275, 101, 103, 107 Anrn. 307,
14Of., 144,397,428, 438f

Sabier, 35, 45, 53f, 82, 92f., 140, 142,
254, 438f.

Sabiq ibn Ga'bar a1-A 'rna al-Qusain o.
an-Numairi, Qusairide, 81 Arun. 237,
134, 124 Anrn. 401, 264

Sabiq ibn Mahmiid ibn Na~r, Mirdaside,
126 Anrn. 370

Sa'd ad-Daula, Abii I-Ma'aH Sanf, J:l.am
danide, 63, 70, 71 Arun. 197

Sa'd ad-Daula 'Ali ibn Muslim ibn Qu
rais, s. 'Ali ibn Muslim ibn Qurais

Sa'd as-Satdl, s. Sadr as-Sa'di
Sadaqa ibn Man~iir ibn Dubais ibn

Mazyad, Kurzform $adaqa ibn Maz
yad, Mazyadide, 204, 206-208, 268,
271 Amn. 423

$afiya l:liitiin, Seldschukin, 150 Arun. 9,
156-158,160

Sa~iden, 30
as-Saibani, Muhammad ibn aI-Hasan, s.

Mul:Jammad i'bn al-J:l.asan as-Saibani
Sa'id ibn Badi" Ra'is, 268
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Sa'id ad-Daula Sa'id ibn ~arif, Abu Fa
c;!a'il, l:Iamdaniden, 65

Sa'id ibn Marwan, Mumahhid ad-Daula,
s. Mumahhid ad-Daula Sa'id ibn Mar
wan

Sa'id ibn ~arif, Abu I-Fa<.la'il Sa'id ad
Daula, s. Sa'id ad-Daula Sa'id ibn
~arif

Saif ad-Daula 'Ali ibn l:Iamdan, l:Iam
danide, 31,46, 54, 56, 60-62, 69, 138,
251,254,332 Anm. 129

Saif ad-Daula Muqallad ibn Kamil ibn
Mirdas, s. Muqallad ibn Kamil ibn
Mirdas

Saif ad-Din Abu M~ammad 'Abd al
Gani ibn MuJ.1ammad ibn Taimiya, s.
'Abd al-Gani ibn MuJ.1ammad ibn
Taimiya

Saif ad-Din o. ~ihab ad-Din 'Ali ibn
Salim ibn Malik al-'Uqaili, s. 'Ali ibn
Salim ibn Malik al- 'Uqaili

~ai1) al-Mu'lazila, s. 'Abd as-Salam ibn
MuJ.1ammad ibn Bundar al-Qazwini

as-~aizari, Gelehrter, 334 Anm. 134,
367,408f,424Anm.265

Saladin, s. ~alai:J ad-Din Yusuf ibn Ay
yUb

~alai:J ad-Din Musayyab ibn Salim ibn
Malik al-'Uqaili, za'im ad-Daula, s.
Musayyab ibn Salim

~alah ad-Din YiJsuf ibn Ayyiib, an-Na
~ir, Ayyiibide, 5, 15, 59, 206 Anm.
209, 326 Anm. 102, 338, 380 Anm.
95,409,418f

Salama al-Barqa'idi, Amir, 62 Anm. 157
Salama ar-Rustaqi oder ar-Rasiqi, Amir,

70
Salduqiden, 429 Anm. 282
a~-~alii:J Isma'il ibn Mai:Jmud, zangide,

418,419 Anm. 251, 434
~alii:J ibn Mirdas, Asad ad-Daula, Mir

daside, 73f, 79, 87f, 95, 101 Anm.
291,374,381 Anm. 99

Salim ibn Malik ibn Badran aJ-'Uqaili,
~ams ad-Daula AbU z-Zimam, 'Uqai
lide, 135, 137, 157, 191, 193f., 197,
207f, 211, 242, 246 Anm. 342, 261
Anm. 388, 262-264, 266, 270, 273
276,279-283,291

as-Sam'anI, Gelehrter, 80
Samaniden, 29, 303, 372 Anm. 62,389

Anm.130

as-Saman!iiri, Abu Bakr 'Atiq ibn 'Ali
ibn Dawud a~-~iqim a~-~ufi as-Sa
man!iiri, s. 'Atiq ibn 'Ali ibn Dawiid
a~-~iqim a~-~ufi as-Saman~ri

as-Samarqandi, 'Ala' ad-Din Man~iir

MuJ.1ammad ibn Ai:Jmad, Geleluter,
320f.

~ams ad-Daula Gikinnis, s. Gikirrnis
~ams ad-Daula Abu z-Zimam Salim ibn

Malik ibn Badran, s. Salim ibn Malik
ibn Baclran al-'Uqaili

~ams ad-Din Abu Baler MuJ.1ammad ibn
Abi Bakr ar-Razi, s. Muhammad ibn
Abi Bakr ar-Razi

~ams al-ljawa~~, ArnIr, 216 Anm. 243
~ams al-Muliik Duqiiq ibn Tutus, s.

Duqaq ibn Tutus
Sangar ibn Maliksiih, Seldschuke, 231,

378 Anm. 83
Sani'al ad-Daula wa-Sifwatuha Abu
. Rayyan ~abib ibn WaLtab, s. ~abib

ibn Wanab
~araf ad-Daula Muslim ibn Qurais, s.

Muslim ibn Qurais
~araf ad-Din Abu Talib ibn al-'Agami,

s. Ibn 'Agami
~araf ad-Din Maudud ibn Altiintagin, s.

Maudud ibn Altiintagin
~arif (II.) ibn Sa'd ad-Daula, Abu 1

Ma'ali,l:Iamdanide, 369 Anm. 53
as-Sara!}si an-Nisabiiri, Ra<.li ad-Din, s.

as-Sara!}si, Rac;li ad-Din
Saraya ibn Hibal Allah ibn al-l:Iasan ibn

Ahmad ibn at-Tas al-HarranI, Abu
G~na'im, Kauftn~nn, 339 Anm. 153

Sarhank al-Kurdi, Amir, 272 Anm. 424
as-~atir, s. Muhammad ibn as-~atir u.

yai:tya ibn as~~a!ir .
as-Sayyida 'Alawiya bint Wa!!ab, s.

'Alawiya bint Wa!!ab
~ibl ad-Daula Abu Kamil Na~r ibn ~alii:J

ibn Mirdas, s. Na~r ibn Salii:J ibn Mir
das

~ibl ibn Gami' ibn 2a'id, Kilabide, 162f
Sib! ibn al-Gauzi, ChroniSl, 35, 74, 76~

79, 107, 115, 120f, 129f, 135, 194,
323,343

Sihab ad-Din Abu 'Abdallah MuJ.1am
mad ibn 'Ali ibn Abi Muslim, s. Mu
hammad ibn 'Ali ibn Abi Muslim

~ih'ab ad-Din oder Saif ad-Din 'Ali ibn
Salim ibn Malik al-'Uqaili, s. 'Ali ibn
Salim ibn Malik al- 'Uqaili
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Sihab ad-DIn AmIrak al-Gandar, s. AmI
rak al-Gandar

Sihab ad-DIn Malik ibn Salim, s. Malik
ibnSiilim

as-SimnanI, Abu I-Qasim 'Ali ibn Mu
\:1ammad ibn A\:1rnad, s. 'Ali ibn Mu
\:1ammad ibn Ahmad as-SimnanI

Sukman ibn Artuq, Mu'In ad-DIn,
Artuqide, 150 Anm. 7,163, 169-171,
174,178,183,185,188,193-195,196
Anm. 174, 197 Anm. 176,201 Anm.

.191,207 Anm. 212, 250, 266
Sukman al-Qu!bI, Qu!b ad-DIn, AmIr,

195 Anm. 174,207, 214f., 217, 218
Anm. 246, 221, 350

Sulaihiden, 391 Anm. 135
Sulaiman ibn 'Abd al-Gabbiir ibn Artuq,

Badr ad-Daula, Artuqiden, 238
Sulaiman ibn IlgazI, Artuqide, 178, 185,

269
Sulaiman al-KurgI, AmIr, 89£., 90 Anm.

256
Sulaiman ibn Mubarak ibn Sibl, 163
Sulaimiin ibn Qutulmus, AmIr, 132, 172
Sulliinsah ibn Rigwan, Seldschuke, 224,

233,239, 269£.
as-SurnairimI, Wesir, 346
Sunqur Diraz at-Taw!l, 'Umdat ad-DIn,

Amir, 228 Anm. 291, 244f., 253
Sunqur Dizdar, s. Sunqur Diriiz a!-TawIJ
SutagIn al-Kurgl oder J:laggl, 246, 248f.,

253

Tabit ibn Ibrahim al-Mutalabbib a;;
~abi' al-J:larranl, Abu I-J:lasan, Ge
lehrter, 53 Anm. 116

Tag ad-Daula Tutus, s. Tutus ibn Alp
Arsliin

Tag al-Muliik Rigwiin ibn TutuS, s.
Rigwiin ibn Tutus

Tag al-Muluk BUri ibn Tugtagln, s. BUrl
ibn TugtagIn

Tayy', s. Banu Tayy'
Tarnal ibn ~ali\:1 ibn Mirdas o. ibn

Ru'qulIya, Mu'izz ad-Daula Abu
'Ulwan, Mirdiiside, 95, 96 Anm. 274,
98-102, 104, 107-110, 118-121, 141,
341, 365 Anm. 30

Tankred, 192f., 195-197,200 Anm. 187,
208-210, 211 Anm. 226, 216-218,
220, 223£., 230, 278, 422 Anm 260

Timur1as ibn I1gazi ibn Artuq, J:lusam
ad-DIn, Artuqide, 239, 242, 309f.

Tirad ibn Waluo an-Numairl, AmIr, 271,
275

TNT'S NWR, Amlr, 273
Toros ibn He!iJrn, Amlr, 137, 167-172,

174,180£.,186Anm.137,385
Tugan, AmIr, 95 Anm. 272
Tugril Beg, Seldschuke, 107f., 110, 114

117,121,342
TugtagIn, BUride, 135 Anm. 405, 179,

187, 190, 206, 214-218, 221-223,
227-230, 233, 234 Anm. 306, 236,
243, 247, 269, 273 Anm. 426, 425
Anm.268

Tuliiniden, 29f.
Tutus ibn Alp Arslan, Tag ad-Daula

Seldschuke, 58 Anm. 130, 126-129,
135, 148, 150, 155-160, 162-171,
173,174 Anm. 99, 255

'Uddat ad-DIn 'Abdallah al-MuqtadI bi
Amrillah, Abu I-Qasim s. al-Muqtadl
bi-Amrillah

'Umar ibn Badran ibn al-Muqallad,
'Uqailide,93

Umayyaden, 4,13,29,40£.,46 Anm. 87,
72 Anm. 206, 314, 363 Anm. 24, 389
Anm.129

'Umdat ad-DIn Sunqur Diraz a!-Tawfl,
s. Sunqur Diraz at-Tawil

'Uqailiden, 33f., 41, 58, 64,72£.77,83,
94, 100 Anm. 283, 116, 126, 129f.,
135, 138f., 142f., 149, 151, 156-161,
165, 241, 247-249, 252, 260-295,
302,311 Anm. 53,375 Anm. 72, 377,
379,382,441-444

Urguwan, Qurrat al-'Ain, Sk1avin, 116
al-U;;aifir al-A'Tabi, AmIr, 66 Anm. 177
al-U;;aifrr al-Muntafiql, AmIr, 66 AnIn.

177
Usiima ibn Mubarak ibn Sibl al-Kilabi,

Mirdaside, 163 ArIm. 75, 280, 281
Anm.445

Usama ibn Munqi<1, Amir, 261, 266f.
272f.,275,280f.

'Ulair, Numairide, 80, 85, 87f., 140
Uwais al-Qaranl, Prophetengenosse, 47,

266 Anm. 440
Uzbeh GUyUsbeg, AmIr, 225, 231

al-Wii'i~ al-'Abbadi, Abu I-Husain Ar
dasIr ibn Man;;Ur, s. ArdasIr ibn Man
;;Ur al-Wa'i~ al-'AbbadJ, Abu 1-J:lu
sain
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WaikIn ibn Han1n, s. al-'Abbas WalkIn
ibn Han1n

Wa~ifat-Turki, AmIr, 69
Wa!!iib ibn Ga'bar, Abu Qawam Mu'ay

yid ad-Daula, Numairide, 64f., 67,
80-82,98 Anrn. 280, l39f., 144, 438f.

Wa!!ab ibn MaJ:unud ibn Na~r, Mirdasi-
de, 162f., 166, 177, 179, 185

'WEN' at-Turkumani, Amir, 235, 257
Weide, s. AI Weide
Wilhelm von Tyros, Chronist, 185 Anrn.

126, 192, 196 Anrn. 174,259

Vagi Siyan ibn 'Abd al-Gabbar ibn Ar
tuq, Artuqide, 150 Anrn. 7, 238 Anrn.
329,282 Anrn. 447

Vagi Siyan ibn Mlli,Jamrnad ibn Alb,
Mu'ayyid ad-Daula, Arnir, 150, 163,
166, 170f., 178f.

Ya~ya ibn a~-Sa!ir, Arnir, 93 Anrn. 264,
128, 130 Anrn. 389, 136

Ya~ya von Antiochia, Chronist, 9, 35,
67,89-92

Yanis al-Mu'nisi, Amir, 61
Ya'qub ibn Killis, Wesir, 69
Yaqut al-J:Iamawi, Gelehrter, 287, 326,

329,335
Yariiqtas, AmIr, 332, 348

Yusufibn Abaq, Arnir, 166
Yiisufibn Ayyiib, an-N~ir SaJiil1 ad

Din, s. ~ala~ ad-Din Yusufibn Ayyiib

az-~hir Baibars, Mamliike, 380
az-~ahir Ii-A'zaz Din Allah, Fiilirnide,

81 Anrn. 238, 83-86, 378 Anrn. 179
az-Zaidi, Abu I-Qasim 'Ali ibn Mlli,Jam

mad, s. 'Ali ibn Mlli,Jamrnad ibn 'Ali
as-Saraf al-'Alawi az-Zaidi al-J:Iarrani

la'In1 ad-Daula Musayyab ibn Salim ibn
Malik al-'Uqaili, s. Musayyab ibn Sa
lim ibn Malik al-'Uqaili

lali1]a, Seldschukin, 133, 156
Zang ibn Awan, Abu I-J:Iaril, AmIr, 88
Zangi ibn Aqsunqur, 'Imad ad-Din, Zan-

gide, IS, 102 Anrn. 296, 145, 149,
ISS Anrn. 37, 156, 210, 212 Anrn
229, 225, 230, 231, 240f., 245-252,
254, 256, 258-260, 262f., 270, 282
285,287,289,293-295,299 Anrn 8,
308 Anrn. 41f., 309f., 321 Anrn. 92,
341 Anrn. 163, 349f., 359, 390 Anrn.
l34, 412f., 415, 426 Anrn. 269,429
Anrn.284,443

Zangiden, 4f., 15,24,29,145,150,285,
335, 337f., 379, 427, 428, 431,448

langi ibn Qaraga, AmIr, 227 Anrn. 283

III. BegrifJe und Sachen

ahl ag-girnma, 343
'aqd gaman Bagdad, s. gaman Bagdad
'ain, 110 Anrn. 319,336,374
alat fi<:l<:la, 375
aniya, s. ina'
'ari<:l al-gais, 58 Anrn. l32, 313
'alii', 252

ba'a, 330 Anrn. 122, 345f., 358
bail ai-mal, 152,310
bisantius, s. auch nomisma, 385
bezant s. bisantius

gahab, s. auch ina', markab, quraga, ta
~iin, 78f. Anrn. 227, 344 Anrn. 174,
369 Anrn. 49, 374-376,412 Anrn. 230

dai'a, pI. <:Iiya" 67, 260, 307
dain, pl. duyUn, 341
<:laman, 342, 344, 346 Anrn. 179,347
<;iaman Bagdad, 342
<:Iamrnan, 361 Anrn. 20

dar al-bai' waJ-igiyazal, 329, 330 Anrn.
122,334,374 Anrn. 173

dar al-batti1], 334 Anrn. 137
dar a<:l-<:Iarb (Miinzstiitte), 330 Anrn.

122,361 Anrn. 20, 390 Anrn. 133
dar ad-garb (Steueraml), 330, 350
dar al-rakiha, 320 Anrn. 122
dar aJ-harb, 338 Anrn. 146
dar al-harim, 345
dar al-qawariri, 334 Anm. 136
dar al-wakala, s. auch wakIl at-tuggar,

330
dar az-zakat, 320
<:!ara'ib, s. gariba
ganoa, pl. gara'ib, 326 Anrn. 108,331,

336, 342 Anrn. 166, 343 Anrn. 168,
344 Anrn. 173, 346f., 350

denier, s. auch qiJ1fu; ifrangi, 183, 407
Anrn.210,408f.,423

gimrna, 376 Anrn. 75
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dinar, s. auch 'ain, qunl9a u. ~I.Uh, 62
Anm. 158, 75, 78, 79 Anm. 227, 81
Arun. 238, 101 Anm. 29Of., 110 Anm.
320. 122 Anm. 356, 153, 207, 239
Anm. 332, 343, 347, 359 Anm. 12,
360,364 Anm. 26, 365 Anm. 33, 366
Anm. 35, 367f. 370f. 373-391, 399,
404, 406, 409-416, 418, 420, 423
426, 431-434

dinar amIri (Bagdad), 343, 344 Anm.
172,390

dinar amiri (Mosul), 413 Arun. 232,415,
426,434

dinar annaniisi, s. auch nomisma, 385
dinar bai<:i, 425, 434
dinar fii!irrti, s. dinar magribi
dinar galla, 399, 412f., 415f.
dinar gaisi, 413 Anm. 232
dinar gundi, 413 Anm. 232
dinar imami, 381, 390, 412, 415, 425
dinar magribi (fii!imidisch), 326 Arun.

108,366 Anm. 37,378 Anm. 37,380
383,384 Anm. 109, 389f., 425, 432f.

dinar maliki, 415
dinar mi~ri, s. auch dinar magribi, 424

Anm.265
dinar muti'i, 390 Anm. j 34
dinar nisabiiri, sabiiri, 381 Anm. 100,

382 Anm. 103,389
dinar qadiri, 381 Anm. 100, 390 Anm.

85
dinar qasani, 381 Anm. 100
dinar qura9a (Dinarfragment), 320 Anm.

85,367,412,413 Anm. 232
dinar riimi, s. auch nomisma, 385
dinar sabiiri, s. dinar nlsabiiri
dinar ~al.Uh, 367f.
dinar ~iiri, 387, 391, 415, 423-425, 434
dirham, 31 Anm. 7, 62 Anm. 158f., 75

Anm. 216, 77 Anm. 223, 80 Arun.
235, 81 Anm. 238, 101f., 291, 127
Anm. 377, 178 Anm. 108,315, Anm.
69,327 Anm. 111,364 Anm. 25, 366
Anm. 34, 404f., 410, 414 Anm. 237,
431

dirham (ayyiibidisch u. artuqidisch) 409,
419-421

dirham (fiitirnidisch), 376 Anm. 76, 378
Arun. 79

dirham (marwflnidisch) 395f.
dirham (als Bezeichnung nordmesopota

mischer Kupfenniinzen), 423, 426,
428-430

dirham (samanidisch), 303, 372 Anm.
62

dirham aswad (Schwarzer Dirham), 4,
16,20, 181-183,363,366-380, 387f.,
393, 396, 400f., 405-407, 412, 415,
420f.,423,428-432,435,446f.

dirham bani (qarabanisch), 376 Anm.
76, 389 Anm. 130

dirham galla (Dirhamfragment), s. mu
qa~'a,365, 367, 376,379, 391,412f.
Anm.232,432

dirham girrifi, 366 Anm. 34, 371 Anm.
59

dirham magsiis, s. auch dirham aswad,
370f., 431f., 446

dirham mutaqa!!i" s. auch dirham mu
qa~' u. dirham galla, 366 Anm. 36

dirham muqa~', s. auch dirham qit'a u.
dirham galla, 412 Arun. 232

dirham muzayad, 366 Arun. 36
dirham nasiri, s. dirham (ayyubidisch)
dirham nuqra, 369 Anm. 52, 376 Anm.

74,377,380 Anm. 95, 381 Anm. 100
dirham qi!'a, s. auch dirham galla u. dir-

ham muqa~" 366 Anm. 36
dirham ~~~, 367, 412 Anm. 232
dirham wariq, 369
dirham ~ahiri, 380
diwan, 153f., 251, 311, 341, 359
diwan al- 'ar<:i, 313 Anm. 60
diwan ai-gail;, 413 Anm. 232
diwan al-islifii', 302
diwan al-mu~adarin, s. auch m~adara,

339
9iyafa, s. auch nuziila u. nizal, 343 Anm.

168
duyUn, s. dain
diir, s. dar

Erdbeben, 113 Arun. 322, 123 Anm.
361, 155, 164, 213, 224, 258, 318
Anm. 77,333,335,359 Anm. 12

fai', 305, 336 Anm. 143
fai'a, s. FSHIT
fals, s. auch follis u. qil1<is, 357 Anm.

10, 408-410, 417 Anm. 242, 419
Anm. 248, 422 Anm. 260, 427f., 429
Anm.283,434

liMa, s. auch alat, dirham, ~agar, ina',
markab, qi!'a, 374f., 376 Anm. 75,
405 Anm. 204
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follis, s.auch qirlas, 182, 391-421, 433f.
447

FSHlT, 336f.
fulus, s. fals

galla, s. dinar galla u. dirham galla
galla (Ertrag), 251, 317, 413 Anm. 232
galhib, s. auch qafil u. lagir, 154, 332,

358
gamma !cIatira, 316
garra, s. auch fi~9a, 374
gawall, s. gizya
gibaya, 315, 322, 329 Anm. 121
gibayat a1-'aqar, 339f., 346
gibayat I,laqq al-igitiyazat, s. auch I,laqq

al-igtiyazat, 329 Anm. 121
gizya, 301 Anm. 12,305,319-324,352,

414,445

I,lagar, s. auch fi~9a, 374 Anm. 67
I,laqq al-bai', s. auch maks, rasm, 'usr u.

zakat, 146,300 Anm. 10,301,305,
319f., 324, 326 Anm. 108, 334f., 343,
345,352,445

I,laqq bait ai-mal, 334 Anm. 135
I,laqq al-igitiyazat, 329 Anm. 121
I,laqq ai-mara" s. auch 'idad, 310 Anm.
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haqq at-tasf'lr, 328 Anm. 117
I]atara, 370 Anm. 54
baHia, 374
I]arag, 31, 89, 259, 3OOf., 305, 308-310,

317,318 Anm. 80, 327 Anm. lll,
348,350

I]arag al-mi~l,la, 309
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ruq'a, suftaga u. tauql' 251, 341, 359
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tauql' 359,413 Anm. 233
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119f., 140,261,263,295,439,441
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329,370 Anm. 54
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~daqa, 305 Anm. 29, 319, 321
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siqla!fJn, 244 Arun. 174, 344 Anm. 174,

345
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suqa, 358,415
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154, 286, 297, 321 Anm. 91, 325
Arun. 102, 328 Anm. 117, 329 Anm.
121, 332, 334, 339, 342 Anm. 166,
344Anm.173,346,358,414
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!Sman, 251,317,318 Anm. 77, 359
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tamga,377
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xius I., 394f., 400, 402f., 411 Anrn.
227,426,433

tetarteron nomisma, s. nomisma, tetarte
ron

tirkat al-hasariya, 347
tuggar, s. tiigir

ugra,34O,345,414
'usr, s. auch ~aqq al-bai" maks, rasm u.

zakiit, 300f., 305, 308-310, 314 Anrn.
65, 319, 325, 327, 334 Anrn. 135,
337,338 Anrn. 146,350

'usr al-ifrang, 319f., 337, 338 Anrn. 146
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330

wala1 al-!]alifa, 343
waqf, 135 Anrn. 402, 266, 307 Anrn. 37,

380 Anrn. 92, 424 Anrn. 265
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zakiit, s. auch ~aqq al-bai', males, rasm
u. 'usr, 20, 305, 310 Anrn. 51, 319
323, 325 Anrn. 102, 326, 329, 337,
352,371,445
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